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C&tra oaspisl i a nei, atsel ditu Turchie.

De cand fudzii dila voi, tricura patru an. Va taxii,

c& va sa scot la ludina cantisli, tsi adunai la vol. Mas tora

putui, sa bitisescu lucru aistu. Elpisescu ca cartea aista va

sa va faca harao vidzundalui limba avoastra tiparita §i de

adun cu zboara nemtseaste. Ma un lucru easte, tsi vahi sa

nu va ariseasca: ortografia, tu care am scriata limba avoastra;

ama tu alta turKe nu puteam sa o fac naintea de atsel', tsi

nu o stiu proforaua graiurilor aramaneaste. Tea sa va o

licsuredzu yivasirea a cantislor, voi sa va spun cu /rame

„romdne§te", tsi va sa dzaca cai^e /rama necunoscuta de vot.

= a: k§ = ca.

u = a, i: mune = mane.

1 s§ ii, se avdu mas' nineamaza: surori, kapti. (in cama multe

parts nu se avdu hits.)

i, u, in zboara ca: treia, daua.

y, in zboara ca: yin (vin).

T, in frasl'i (fratsii). Tertu (tertu).

n, in an (am, ai), nik (mic).

g, in gine (ghine, bine),

k, in kin (chin, pin),

h — H casi %cc — %i: harao ama hil'ii.

z = j: zale = jale.

dz = gi: dzone — gione (June),

g are mas una profora ca in: gura.
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VI

Atseale alte casi: 3, 1, r, q se avdu mas in cateva parts,

si putets sa le achicasits licsor. Canona atsea di pri mansus

easte, ca am scriata cacum se avde.

Nica lipseaste sa va efharistisescu din tuta inima tri

vrearea tsi n spuset, tri tute ghineatsele, tsi n featsit de anda

alagai hoarele avoastre; nu va sa le agarsescu put6.

avostru oaspe

Grustav Welgand.
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Vorwort.

Es diirfte sonderbar erscheinen, daB der zweite Band eines

groBeren Werkes iiber die Aromunen vor dem ersten erscheint.

Da jedoch der vorliegende Band, der sich mit der Volkslitteratur

der Aromunen beschaftigt, ein durchaus in sich abgeschlossenes

. Ganze bildet, diirfte sich der Mangel des ersten nur wenig

fuhlbar machen, auch hoffe ich, daB in einigen Monaten der

erste Band, der die Reisebeschreibung, das Ethnographische,

Statistische etc. enthalten wird, der Offentlichkeit iibergeben

werden kann.

Ich gedenke als dritten Band das etymologische Worter-

buch, als vierten eine Grammatik der aromunischen Sprache

und als fiinften Studien folgen zu lassen.

Der Titel des Werkes bedarf eines Wortes der Recht-

fertigung. Es hat sich, besonders in der rumanischen Littera-

tur, der Name Makedo-Romanen fur die siidlichen Rumanen

eingeburgert. Auch in der franzosischen und teilweise auch in

der deutschen Litteratur findet man diese Bezeichnung neben

Ausdriicken wie: Kutzo-Walachen, Zinzaren, transdanubische

Walachen, Pindus-Walachen und andere mehr.

Am schlechtesten gewahlt ist jedenfalls der Name Makedo-

Walachen; denn wenn man damit ihren Wohnsitz oder ihre

Herkunft andeuten will, so stimmt beides nicht. Hire (nachst

ersichtliche) Herkunft und ihre Wohnsitze sind Thessalien,

Epirus, Mittelalbanien, wahrend samtliche, die heutzutage in

Makedonien wohnen, in bekannter Zeit dorthin eingewandert

sind, und diese sind bei weitem der geringste Teil derselben. In

Makedonien wohnt und wohnte nur ein walachischer Stamm,

namlich die Megleniten, die von den Aromunen scharf zu
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trennen sind. Kutzo-Walachen und Zinzaren sind Spottnamen,

die man nicht aufzunehmen braucht, Pindus-Walachen ist ein

Name, der schon eher gerechtfertigt erscheint, wenn man das

Volk uberhaupt lokalisieren will; denn in der That sind es die

Abhange des Pindusgebirges in seiner ganzen Ausdehnung, die

von dem Volke besetzt sind. Allein auch in Mittelalbanien

wohnen genug Aromunen. Aber warum sollen wir ibnen nicht

denjenigen Namen geben, den sich ausnahmslos alle Stamme bei-

legen? Er ist der einzig gerechtfertigte und vollstandig unzwei-

deutige Namen, der ihnen gebiihrt Hochstens iiber die deutsche

Form des Namens konnte man streiten. Im Aromunischen

lautet der Name: Armtin im Centrum und Suden, Argmun

(Arumun?) im Norden, Ar§m6n bei einigen Farseriotenstanimen

;

Aromunen ist die deutsche Form, die am besten der nordlichen

einheimischen entspricht, ich werde sie daher in Zukunft aus-

schlieBlich gebrauchen.

Das in diesem Bande veroffentlichte Material habe ich auf

meiner letzten Keise vom 30. April 1889 bis 9. September 1890

gesammelt.

Die Mittel zu dieser ausgedehnten Reise wurden mir giitigst

gewahrt von der koniglich sachsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Leipzig, der koniglichen Akademie zu Berlin und

der koniglich preuBischen Regierung, wofiir ich herzlichen Dank
sage; ganz besonderer Dank aber gebiihrt der koniglich sach-

sischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, die auch zu

den bedeutenden Kosten der Veroffentlichung des vorliegenden

Bandes in erheblicher Weise bereitwillig beigetragen hat. Von
Rumanien aus ist weder von seiten der Regierung, noch von

seiten einer Gesellschaft auch nur das geringste zu den Reise-

kosten oder zur Publikation beigetragen worden. Ich muB das

ganz ausdrucklich erklaren, weil von griechischer Seite meine

Reisen mit der rumanischen Propaganda in Makedonien in Zu-

sammenhang gebracht und ich als rumanischer Agitator hinge-

stellt wurde. Dies moge die einzige Antwort auf die heftigen

Angriffe in griechischen Zeitungen sein.

Crustar Weigand.
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Einleitung.

Das aromunische Volkslied ist dem volligen Erloschen

nahe, daruber kann kein Zweifel bestehen. Es ist daher keine

dankbare und keine erfreuliche Aufgabe gewesen, die Trummer

der einst reichen Litteratur zu sammeln. Das Aufleben des

Volksliedes im Norden des Gebietes ist nur scbeinbar, es ist

veranlaBt durch die nationale Bewegung im letzten Jabrzebnt.

Diese bewuBte Pflege, wie sie dem Liede von seiten der Lebrer

und begeisterter Schuler zu teil wird, ist kunstlicb und kann

daher nicht von nachhaltiger Dauer sein. Die Politik hat die

Gemiiter erbittert, heftige Parteikampfe sind in den entlegensten

Dorfern entbrannt, das Volkslied aber kann nur gedeihen im

Stillleben.

Der bei weitem groBte Teil der Aromunen ist griechisch

gesinnt, und da ist es selbstverstandlich, daB fur das aromu-

nische Lied kein Platz ist. So kommt es, daB in den meisten

Gemeinden des mittleren und oberen Aspropotamos, ferner in

den Niederlassungen in den groBeren Stadten Makedoniens,

Griechenlands und Epirus' iiberhaupt keine aromunischen Lieder

mehr gesungen werden. Auf dem Olympe waren die wenigen,

die ich gesammelt habe, nur mit groBer Miihe aufzutreiben.

Das griechische Lied nimmt die Stelle des aromunischen ein;

bei den in Albanien lebenden Farserioten ist es das albanesische

Lied, das bereits mehr gesungen wird, als das nationale. DaB
bulgarische Lieder von Aromunen gesungen wurden, habe

ich nur wenig beobachtet; es soil aber bei den in Monastir,
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Prilep, Dzumaja, Poroja lebenden Aromunen durchaus nicht

selten sein.

Die vorliegende Sammlung ist nicht die erste, die der

Offentlichkeit iibergeben wird, die erste und zwar recht gute

Liedersammlung stammt von Vangeliu Petrescu aus Krusevo:

„Mostre de dialectul macedo-rqmanu". Bucuresci I. Teil 1880,

II. Teil 1881. Der erste Teil enthalt ein rumanisches Mar-

chen, ubersetzt ins Aromunische, der zweite Teil 25 echte

Volkslieder, das iibrige ist Ubersetzung.

Die zweite Sammlung mit rumanischer und franzosischer

Ubersetzung betitelt sich: „Texte macedo-romane, basme si

poesii poporale de la Crusova culese de Dr. Obedenaru, publi-

cate dupa manuscrisele originale cu un glossar complet de Prof.

Bianu", Bucuresci 1891. Sie enthalt zwei Marchen und 30 Lie-

der. Die Lieder sind aber zum groBten Teile keine Volks-

lieder, so Nr. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 und andere,

und zum groBen Teile sind die Lieder nicht aus dem Volks-

munde gesammelt, sondern abgeschrieben oder umgeformt und

mit willkurlichen Anderungen versehen aus der jetzt einge-

gangenen Zeitschrift „Tara nouau von Joan Nenitescu; so sind

Nr. 16, 24, 25, 10, 28 aus Heft 4, 7, 9 Jahrgang 1887 ent-

nommen. Ich besitze nur wenige Nummern dieser Zeitschrift,

es ist wahrscheinlich, daB auch die meisten schon daselbst oder

in der Macedonia (Nr. 14 daselbst, S. 163) veroffentlicht sind

von Vangeliu Petrescu, Tascu Iliescu, der ja auch Obedenaru

das Material geliefert hat, und von Belimace aus Molovista.

Auch laBt die von Obedenaru angewandte Orthographie recht

viel zu wiinschen ubrig.

Vereinzelt finden wir aromunische Volkslieder veroffent-

licht in der aromunischen Zeitschrift „Macedonia", Bucuresci

1888—89, von der leider nur acht Nummern erschienen sind.

Zerstreut finden sich auch Volkslieder in den Lesebuchern von

T. Iliescu, Andrea Bagav, auch in rumanischen Zeitschriften und

Zeitungen. Aber bei alien diesen sind groBere oder kleinere

Veranderungen zu Gunsten des Keimes und eines regelmaBigen

VersmaBes vorgenommen worden. Zuverlassig in Bezug auf
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Inhalt ist nur die Sammlung vod Petrescu, in Bezug auf

Schreibweise finden sich genug Ungenauigkeiten und Fehler.

Der von mir gesammelte Stoff stammt aus den verschie-

densten Gegenden; der Ort der Herkunft ist bei alien ange-

geben, ebenso der Gewahrsmann; vielleicht ist bei einem oder

dem anderen Liede der Name nicht ganz richtig angegeben,

da mir der Text manchmal von vier und mehr Personen gleich-

zeitig mitgeteilt wurde, wobei sich oftmals hitzige Redekampfe

entwickelten, welches die richtige, respektive gebrauchlichere

Form ware.

Die vorgenommene Einteilung des Stoffes ergab sich ganz

von selbst. Als ich die Lieder auf einzelne Zettel geschrieben

hatte und das Gleichartige zusammenlegte, ergaben sich die

vorgenommenen Abteilungen. Man konnte einige der Rauber-

lieder als Totenklagen auffassen, doch da sie eine feste Form

haben, was bei den Totenklagen nicht der Fall ist, habe ich

sie unter die Riiuberlieder aufgenommen. Die Arten der Lieder

sind allerdings mit der von mir vorgenommenen Einteilung

der Lieder nicht erschopft, denn es giebt auch Schlummerlieder,

wovon ich Olympo-Walachen p. 117 ein Beispiel gegeben habe;

auch Streitlieder zwischen zwei oder mehreren Gegenstanden,

wie sie z. B. von Rosen aus der bulgarischen Volkslitteratur mit-

geteilt worden sind (zwischen Quitte und Apfel, Rosenstock und

Weinstock), kommen im Aromunischen vor, wie z. B. der Streit

zwischen „Rose und Basilicum", Olympo-Walachen p. 138.

Auch eine Art von Tagesliedern kommt vor (Nr. 52, 53), die

ich unter die Abschiedslieder untergebracht habe. Zur allge-

meinen Charakteristik des aromunischen Volksliedes in Bezug

auf Stil und Form ware ein Vergleich mit der Volkslitteratur

der benachbarten Volker notwendig, was mich hier zu weit

fuhren wiirde, sie bleibt daher einer Spezialuntersuchung vor-

behalten; fur jede einzelne Gattung von Liedern sind die

notigen Bemerkungen zu Anfaug jedes Kapitels gemacht.

Zum Lesen des Verses sei nur soviel bemerkt, da6 der-

selbe accentuierend ist mit Vorherrschen des Verses von vier

Hebungen. Haufig tritt beim Wechsel der Personen auch ein
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Wechsel des Accentes ein. Die Zahl der zwischen den be-

tonten Silben liegenden unbetonten kann eine bis selbst funf

Silben betragen. Wenn das Lied gesprochen wird, macht man
noch mehr Anwendung von Elision und Synizesis als im Ge-

sange, aber die Lieder sind ja fast ausnahmslos fur den Ge-

sang bestimmt. Der Khythmus, wie wir ihn gewohnt sind

anzuwenden, fiallt dort fast ganz weg, tritt nur beim Tanzliede

etwas mehr hervor, sonst aber bewegt sich die Melodie in mehr

langgezogenen, oft tremulierten Tonen in wenig abwechselungs-

voller Weise in einer Molltonart und schlieBt in der Kegel

durcli schnelles Heruntersinken von einem gesungenen Tone

zum Sprechtone, was einen ganz eigenartigen Eindruck macht.

Die Worter des Verses werden dabei oft in unausstehlicher

Weise auseinander gezogen und wieder angekniipft, da6 es fast

unmoglich wird, ein gesungenes Lied zu verstehen. Aus dem

„tsi n vidzuj daole musate" wird etwa ein „tsi n vi-vi tsi n

vi vidzui, daole musa-daole musa-tsi n vidui daole musate".

Dann folgt gewohnlich noch ein haide, lai, lele oder ai und

dergleichen Worter. Es ist weder ein Ohrenschmaus, noch

ein angenehmer Anblick, wenn ein Keradzi mit auf einer

Seite des Pferdes herabhangenden Beinen sitzt und mit weit

aufgerissenem Munde, vor Anstrengung kirschrotem Gesichte

und angeschwollenen Halsadern sein Lied in die Lufte schreit.

Ich gebe ein Beispiel, das ich der Zeitschriffc „Macedonia" p. 131

entnehme, von einem nicht genannten Aromunen in Noten

gesetzt. Das Lied ist ein echtes Volkslied, eine Variante des-

selben ist von mir in den Olympo-Walachen p. 112 veroffent-

licht. Es werden meist nur zwei Verse gesungen, doch da

diese wiederholt werden, auch sehr haufig ein Kefrain bei den

Liedern ist, sind die Melodien doch ziemlich ausgedehnt.

Das Lied ist willkurlich in den Dreivierteltakt gezwangt,

man konnte es ohne Schwierigkeit selbst in den Vierviertel-

takt setzen, auch fehlte im neunten Takte ein Viertel, was ich

korrigiert habe; auBerdem habe ich durch XJbersetzen der Fer-

mata angegeben, wo besondere Langen sind. Als Tonart ist

C-moll angenommen, mit einem ubermaBigen Intervall zwischen
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der sechsten und siebenten Stufe, doch schlieBt das Lied mit

der Dominante, was auch nicht ganz richtig angegeben ist,

denn das lang ausgehaltene G gleitet dann im Sprechton eine

Oktave tiefer, was sich nicht mit Noten schreiben laBt, ebenso-

wenig wie die Intervalle von weniger als einem halben Tone,

die auch bei den Aromunen in manchen den Tiirken entlehnten

Sangweisen auftreten. Die Intervalle in dem vorstehenden

Liede sind aber durchaus genau angegeben, was mich auch

veranlaBte, das Lied trotz der Mangelhaftigkeit der Wieder-

gabe aufzunehmen.

SH H^BE £=* WE^
Nu va da - da smi mo - n t§

mBE %=*H-fetB
ko'ri dzu - tse ko ti'e - sku tii - hai-

i
N—

K

BE S^^eS 3EEE

de ko'6 dzu - tse ko fi'e sku tii -

Was die Lieder als Lieder kennzeichnet, ist der beglei-

tende Gesang, so daB, da dieser selbst so ungebunden ist, auch

der Bau der Lieder auBerordentlich frei erscheint. Oftmals

haben Verse die doppelte Silbenzahl als andere, die auf die-

selbe Melodie gesungen werden; man wirft dann einfach auf

langausgehaltene Tone mehr Silben.

Die so sehr beliebte Assonanz gewahrt auch einen gewissen

Zusammenhalt der Verse, da sie sich oft uber eine groBe An-

zahl derselben erstreckt, aber notwendig ist sie keineswegs.

Auch Keime kommen vor, sogar mehrsilbige „zbQargle: uboa-

rgle", „ngrimele: vitsinile" etc. Doch ist der Keim in alteren
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Liedern mehr zufalliger Natur. Findet man ein ganz regel-

maBig paarweise durchgereimtes Lied, so ist dasselbe sicher

neueren Ursprunges; kreuzweise gereimte Verse kommen iiber-

haupt nur in der Kunstdichtung vor. Der in der griechischen

Volkslitteratur so beliebte Vers mit 4 + 3 Hebungen findet

sich vereinzelt in Nachahniungen auch bei den Aromunen, so

Nr. 12 in den Olympo-Walachen.

Bezuglich der Transskription und Aussprache werden die

folgenden Bemerkungen genugen, da in der zweiten und dritten

Beilage und vor Kap. VIII und IX noch besondere Angaben

gemacht sind.

Vokale sind a, e, i, o, u, §, u.

a klingt hell wie italienisches a.

e ist maBig geschlossen, ira Suden offener, in Albanien

ganz geschlossen; in Verbindung mit folgendem a, sowie vor s

oder s + Konsonant wird es iiberall offener gesprochen. In

unbetonter Silbe, besonders wenn es vortonig ist, wird es fast

zu i. In der Gegend von Monastir unterscheidet man: „ti

duts" von „du te" etc. Im Suden klingt auch nachtoniges e

mehr wie i, das aber verschieden ist von echtem i.

i ist viel geschlossener ais deutsches i, das dem Aromunen

(auch dem Griechen) inWorten wie „Kind" fast wie ii klingt,

welcher Laut nur in einigen Fremdwortern, und auch da nicht

allgemein gesprochen wird: 'tits neben 'its.

o ist geschlossen, ebenso u.

§ und u bezeichnen die gedeckten Kehllaute und ent-

sprechen a und a (i) im Rumanischen (vergl. die Beschreibung

derselben im Vlacho-Meglen p. 3). Die Aussprache u ist im

Aromunischen so verschieden, daii man danach die ungefahre

Heimat eines jeden bestimmen kann; denn die Nuancen be-

wegen sich in der Skala von $ bis u, also sind alle Zungen-

artikulationen moglich mit Ausnahme derer von e und i. In

der Manjana ist u durch reines e (im Meglen durch o) ver-

treten. Ich hatte, um nur einigermaBen genau sein zu wollen,

statt des einen Zeichens u wenigstens deren vier einfuhren miissen,

da im Suden die Zungenartikulation von e bis a, im Centrum bis
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Klisura von hellem a, im Norden von o und u, in Albanien

vod u besteht. Ich habe mich an den historisch begriindeten

Unterschied von 9 und u, die ja auch fast auf dem ganzen

Gebiete auseinander gehalten werden, gehalten, ohne die lokal

verschiedene Aussprache von u zu bezeichnen, auf die ich auch

p. 176, p. 354 (Monastir) und p. 355 (Gopes) aufmerksam ge-

macht habe. Ich bemerke beilaufig, da6 auch im Rumanischen

mehr als zwei gedeckte Kehllaute vorkommen; so kennt man
in Transsilvanien deren drei mit §-, 0- und u-Artikulation (r£ce,

batran).

Der einem Vokale untergesetzte Halbkreis bezeichnet den-

selben als unbetontes resp. konsonantisches Element im

Diphthonge (ai, iou).

1 und ii, die nur imAuslaute vorkommen, sind im Fluster-

tone zu sprechen. Vergl. p. 352, 353, 360.

Der leise Stimmeinsatz, der im Norden und in Albanien,

der feste, der im Suden und auf dem Olymp die Kegel bildet,

sind unbezeichnet geblieben; der gehauchte, der sich nur in

Fremdwortern findet, ist durch den Spiritus asper bezeichnet,

doch sprechen manche auch h (ach-Laut), manche haben den

leisen Stimmeinsatz: im Suden „haide", im Centrum und Norden

'aide, 'uts. Albanien „abare" statt „habare".

Konsonanten.

Die Liquiden sind vertreten durch palatales 1', mittleres

(deutsches) 1, und gutturales 1, Zungen-r, stark gerolltes f

(p. 176). "Ober q siehe p. 186.

Die Nasalen sind m, palatales n, n und n. Letzteres

kommt in den Texten zwar nur in Gesellschaft von g, k vor,

allein es tritt auch selbstandig in der Interjektion „dafi" (tan)

auf, die den Klang eines Schusses nachahmen soil.

Explosivae.

lab. dent. pal. gutt. (postpal.)

Stimmhafte b d g g
Stimmlose p t k k

b, d, g gelten dialektisch auch als stimmlose Lenes, siehe

p. 359 unten und p. 360.
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Spiranten.

v und f sind labio-dental.

S und & sind postdental, nicht interdental.

Stimmhafte Zischlaute sind z, z, stimmlose s, § (t£ auf

dem Olymp.

Die palat. Spiranten sind: stimmhaft y, stimmlos n, die

gutturalen: stimmhaft y, stimmlos h. Tiber g siehe p. 187.

Durch naher aneinander geriickten Druck wird die enge Zu-

sammengehorigkeit zweier Worter, die meist mit dem Ausfalle

eines Vokals verbunden ist, gekennzeichnet.

Die tFbersetzung ist moglichst wortgetreu, wo aber der

Sinn eine freie tFbersetzung verlangte, ist in runder Klammer

mit dem Gleichheitszeichen die wortgetreue beigefugt, wahrend

die einfache runde Klammer Erlauterungen enthalt. Die eckige

Klammer bezeichnet die darin enthaltenen Worter als iiber-

fliissig fur den deutschen Text.
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I. Kapitel.

Liebeslieder.

In der Volkslitteratur fast aller Volker zeigt sich, daB

das Liebesleben zuerst und am meisten dazu beigetragen hat,

poetische Ergusse dem Volksraunde zu entlocken. Findet sich

in den folgenden Liebesliedern auch nicht eine besondere Tiefe

des Gefuhls, driickt sich der sehnsiichtige Liebesschmerz meist

nur unbeholfen aus, so laBt sich andererseits nicht verkennen,

daB die Phantasie des Volkes sehr lebhaft sein muB, um Ver-

gleiche, bildliche Ausdriicke fur schon zu finden, die unserem

Geschmacke nach, so wie sie ausgedruckt sind, fast lacherlich

erscheinen. Wenn z. B. die Nase mit dem Stifte, die Augen

mit Tassen verglichen werden, so soil das sagen, daB die Nase

schon gerade, die Augen wundervoll groB sind. Der naive

Dichter will durch Anwendung von Metaphern die Reize der

Geliebten so genau wie moglich schildern, er empfindet es nicht,

wenn er dabei triviale Dinge verwendet. „WeiB wie Milch, rot

wie Blut" sind Metaphern, die sich iiberall finden, aber „so rot

wie ein Tollapfel" ist fur unser Gefuhl wenigstens, weniger an-

mutend. Andere Vergleiche dagegen beriihren uns angenehm,

z. B. in Nr. 5 vergleicht sich der Liebhaber mit einem Vogel,

der unruhig von Baum zu Baum eilt und sein Liebesgliihen

im Wasser abkuhlt. An Kraft des Ausdruckes fehlt es den

Vergleichen keineswegs. In Nr. 12 V. 17 ruft der von Liebes-

schmerz tlberwaltigte: „Wasser, denn ich platze". Auch Gott

und die heilige Maria werden von dem in Liebesnot Geratenen

um Hilfe angefleht Nr. 10 und Nr. 12.

Weigand, Aromunen II. 1
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Nr. 1—3 sind Varianten eines weit verbreiteten Liedes.

In Nr. 3 ist nur auffallend, daB der Liebhaber, der die schone

Blume geholt hat, sie an einen andern abtreten will.

Zu Nr. 4 ist zu vergleichen Petrescu, Mostre II p. 56.

Derselbe Stoff findet sich auch im Griechischen. Bei Fauriei,

iibersetzt von Miiller, Neugr. Volkslieder II p. 11, wird alles

von den Lippen rot gefaibt. Unter „vinetg — Blaue" versteht

man ein Madchen, das eine so feine Haut hat, daB die Adern

an der Schlafe und an den Nasenwurzeln blau durchschimmern.

Die Lieder Nr. 6, 7, 8, von denen das erste offenbar ein

Bruchstiick ist, konnten recht gut zu einem einzigen vereinigt

werden. Ein Bursche hort von einer Schonen, besucht sie, als

Vater und Mutter weg sind (6), schlagt ihr vor nach Albanien

zu fliehen, aber sie lehnt ab, da sie nicht albanesisch verstehe

(7), darauf sucht er sie durch Geschenke zu iiberreden, aber

vergeblich (8).

Nr. 9 V. 1 „yirgonat§" soil von Jirgana, einem unbekannten

Dorfe kommen; aber die Bildung desselben widerspricht dem

vollstandig, es miiBte dann doch „yirgoneano" heiBen. V. 8

„frate ku sor§ — Bruder und Schwester" wollen die Lieben-

den werden; damit soil aber sicher kein geschwisterliches Ver-

haltnis ausgedriickt werden. Dasselbe findet sich in Nr. 16.

Die Aromunen verstehen den Ausdruck, der sich nur in Liedern

findet als „Mann und Frau, die sich so lieb haben wie Bruder

und Schwester". Auch im Daco-Rumanischen ist der Ausdruck

nicht unbekannt. In der Umgangssprache wird „frate" als An-

rede Landsleuten und selbst Fremden gegeniiber haufig benutzt.

V. 13 bis 15 „den Muttern keine Mitteilung von den Planen

machen zu wollen", findet sich auch in dem Liede Nr. 33 der

Olympo-Walachen.

Nr. 10 V. 8 „sifter" hat hier die Bedeutung von Taube

(so wurde es mir erklart). Vangeliu Petrescu in den Mostre

erklart es als Amsel. Es ist eigentlich Taubenhabicht alb., ngr.

ksifter; in dieser Bedeutung kennt es auch Kavalliotis.

Nr. 11. DaB die Schonheit der Geliebten oder ihre Mutter

verflucht werden, findet sich ofter: Nr. 17 und Olympo-Walachen
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Nr. 1. Hirten und Rauber wollen iiberhaupt nicht viel von

schonen Madchen wissen, da diese ihnen Ungluck bringen sollen.

Vergleiche auch Fauriel-Muller II 152, und Talvj, Volkslieder

der Serben II 61.

Nr. 12 V. 3 „gelber Zopf*' meiut nicht die natiirlich gelbe

Farbe, sondern die kunstlich vor der Hochzeit hervorgerufene.

V. 16 „pirusang" wird von den raeiaten Aromunen nicht mehr

verstanden; die einen halten es fur einen Vornamen, die andern

fur „rothaarig" oder „kurzhaarig". In der Zeitschrift Mace-
donia" Bucuresci 1888 findet sich sogar von einem Aromunen

folgende Erklarung: „Gro6, schlank, stolz, frohlich, spaBhaft,

mit einem Worte alles, was man von einem lieben Madchen

Gutes sagen kann". Das Wort bedeutet weiter nichts als „voll-

haarig oder schonhaarig".

Nr. 13 ist eine Nachahmung aus dem Griechischen; mog-

licherweise ist Athanas Papa Joan selbst der Uebersetzer.

. Nr. 14. Das Schminken des Gesichtes mit weiBer und roter

Farbe war fruher sehr verbreitet; es findet sich jetzt noch ver-

einzelt bei den Hirtenstammen. Auch die Fingerspitzen werden

nach tiirkischer Sitte rot gefarbt.

Nr. 15. Hierzu vergl. das sehr ahnliche Lied Nr. 5 in den

Ol.-Wal. Der Ton, in dem das Madchen zu den Eltern spricht,

sie wolle sich einen Burschen, ohne sie zu fragen, nehmen, steht

ganz und gar nicht im Einklange mit den Sitten.

Nr. 17, siehe Anmerkung zuNr. 11. Der Sinn von V. 8—10

ist, daB er Strafe bezahlen muB, und zwar fur jedes Lamm eine

Handvoll Heu u. s. w.

In Nr. 18—21 ist ein etwas histerner Ton angeschlagen;

in Nr. 21 V. 5 kommt dieselbe Wendung vor, wie in Nr. 4 V. 3.

Nr. 26 V. 6 „kiriao" ist Wachskerze, die mit roter Farbe

(oder auch mit Goldplattchen) verziert ist, wie sie in den Kirchen

gebraucht werden. V. 9. Falls die Braut Vieh raitbekommt,

hat die ganze Sippe Nutzen davon.

Nr. 27 ist zwar schon in den 01.-Wal. veroffentlicht, aber

als besonders charakteristisch moge es auch hier eine Stelle

finden.
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1. Lob der Creliebten.

no lilitse aroso,

analto ka fidane
o

tu groding ksgang.

kum sg fak, sno arup?

5 pisti avlie srae ariik,

s lilitse,a sno arup,

h Kl'isuro sno aduk
o

stu pade sno bag,

t§a sno zilips^asko,

10 dzonl'i so anurz§asko

s fig&tele so kr§asko.

Vlacho-Klisura. Adam Kotula.

2. Variante zu 1.

Tsin vidzui, le dado,

no lilitse arosg,

arosg ka mildzano,

analtg ka fidane,

5 a le dadam$a!

nu stiu, tsi sgn fak,

lilitsa so arup,

la disg smi duk,

pisti ubor sme artik,

10 a le dadam$a!

Muskopolje. Vasilios Baltu.
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1.

Eine rote Blume,

hoch wie ein Baumstamm
in fremdem Garten.

Wie soil ich's machen, da6 ich sie breche?

5 Ueber die Hofmauer soil ich mich schwingen

und die Blume mir brechen,

nach Klisura sie bringen

und in den Boden sie einsetzen,

damit sie mich drum beneiden,

10 die Burschen dran riechen,

die Madchen sie pflegen (= wachsen machen).

2.

Was sah ich, ach Mutter,

eine rote Blume,

rot wie ein Tollapfel,

hoch wie ein Baumstamm,

5 ach meine Mutter.

Ich weiB nicht, was ich machen soil,

da6 ich die Blume pfliicke,

zu ihr mich begebe,

fiber die Mauer mich schwinge,

10 ach meine Mutter.
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3. Variante zu 1.

Tsin vidztii asgaro?

119 lilitse analtg,

analto ka fidane,

aro&o ka mirdzgane,

5 tu ggrding ksgang.

kum sg fak, so artip?

pisti gardu sme artik,

stu od§n so addk;

str$akg fitsoril', so v$adg,

10 dzonir so anurz§ask§;

si kara slu aris§ask§,

tselu so isoseasko

§i so nkirdis§ask§.

GrebeDa. Zisi Papathanas

4. Die filaue.

Di munte n munte nalggam,

more vinetg!

aua ste ak&ts, aklo ste akats.

te akgts&i §i 6 te bgsdi;

5 un vinetsis budza tuto.

skos simia did me asters,

vinetsis simia tuto,

ners la ruu, tra so lau,

9 vinetsis aruul tut.

Samarina. Athanas Papa Joan,

mitgeteilt in Tsaritsena.

Digitized byVjOOQIC



— 7 —

3.

Was sah ich gestern Abend?

Eine hohe Blume,

hoch wie ein Baumstamm,

rot wie ein Tollapfel,

5 im fremden Garten.

Wie soil ich's machen, dafi ich sie pfliicke?

Ueber den Zaun soil ich mich schwingen,

und in mein Zimmer soil ich sie bringen;

dann mogen die Burschen voriiberziehen und sie sehen,

10 die Jiinglinge mogen dran riechen,

und wenn sie einem (= ihm) gefallt,

der soil sich mit ihr verloben,

und soil sich ihrer erfteuen (= Gewinn haben).

4.

Von Berg zu Berg eilte ich,

he, du Blaue!

Hier will ich dich ergreifen, dort will ich dich ergreifen.

Ich ergriff dich und kiiBte dich;

5 du machtest mir die ganze Lippe blau.

Ich zog das Tuch heraus und wischte mich ab,

du machtest das ganze Tuch blau,

ich ging zum FluB, um es zu waschen,

9 du machtest den ganzen FluB blau.
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5. Licbesglut 1m Wasser gckiihlt.

Tu uno zamane

:
|

dado l§a dado
|

:

pul'u er&mijj:

arburde d,rburi:|j:

ni alogam:||:
.

5 frundzo di fag:||:

kiperdm :||:

sku vruta nu putg&m :||:

s me adunam :||:

so de mari fokurirll:
O II

10 tsi av£&m:]|:

pi tu apg :j|:

me arots§am. :l:

LuDga. Papa Kostantin.

6. Bcsuch bei der SchOnen.

N&parte di lai amare

rialovdaro no musato.
o o o o

kum so s faku, ta s o vedu ?
O '

nkdliko kallu, dzonile,

5 sdute pundi musata.

Bunots dzuo, mor musato!

gine venis, bre dzonile!

iu tsu mum a, mor musato?

muman §aste la no numto,

10 la no numto vosilkeasko.

iu tsu tata, mor musato?

tatan §aste la no numto

la no numto vosilkeasko.

Vovusa (Boyaso). Kosta Vasili Hadzi.
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5.

Zu einer Zeit,
.

:
|

Mutter ach Mutter,
|

:

war ich ein Vogel. : :

Von Baunien zu Baumen: :

5 (eilte) flog ich. rj,:

Buchenblatter : i

:

pickte ich. :||:

Mit der Geliebten konnt' ich

:

nicht mich vereinen. :||:

10 Und von der groBen Glut, :||:

die ich empfand :j

:

im Wasserrjj:

ktihlte ich mich. : II:

Jenseits des schwarzen Meeres

lobte man mir eine Schone.

Wie soil ich [dirj's machen, um sie zu sehen?

Besteige das Pferd, Jungling,

5 und begieb dich zur Schonen.

Guten Tag dir, du Schone!

Sei willkommen, o Jungling!

Wo ist deine Mutter, du Schone?

Meine Mutter ist bei einer Hochzeit,

10 bei einer koniglichen Hochzeit.

Wo ist dein Vater, du Schone?

Mein Vater ist bei einer Hochzeit,

bei einer koniglichen Hochzeit.
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7. Aufforderung zur Flucht nach Albanlen.

'aidi, featg, s fudzim, doling!

kars fudzim, iu va nerdz&n, doU'ing?

va nerdzem tu ArbinSie, doil'ing!

nu yin, dzone, kg 60 frikg, singurg,

5 iou arbinsaste nun Stiu, dzonli a meu.

am ng mumg ste nv§atsg, fe,ata mea.

Orebena. Zisi Papathanas.

8. Vergeblicher EntfUhrungsyersuch.

'ajdi, figatg, yin ku mine, singurg,

sgts adar ver di asime, f$ata me.a!

ver di asime mare sniine

ma bune di tine, dzonli a meu.

5 'ajdi figatg, yin ku mine

sgts adar tsuprGk di asime, f§ata m§a!

tSuprSk di asime, mare smine,

ma bune di tine, dzonli a meu.

Grebena. Georg Cionca (Tsonka).

9. Verabredung.

Ung featg yirggnatg,

si un dzoni Muskupul$an,

doil'i, dojl'i us sburgsku

smare lgkgrdie sfak.

la dukeanga din pgzare.

,,'aidi featg, sg ng lom,

sg ng lom, sg ng vrem,

sg ng fatsim frati ku sorg,

sg ng dutsim tu loklu a meu,
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7.

Haidi, Madchen, fliehen wir beide!

Wenn wir fliehen, wohin sollen wir gehen beide?

Wir gehen nach Albanien beide!

Ich komme nicht, Jiingling, denn ich habe Furcht allein,

ich kann nicht Albanesisch, mein Schatz.

Ich habe eine Mutter, die soil dich (es) lehren, mein Madchen.

8.

Haidi Madchen, komm mit mir allein,

daB ich dir Ohrringe von Silber verfertige, mein Madchen!

Ohrringe von Silber habe ich selbst (= aber hat auch ich)

bessere als du, mein Schatz.

Haidi Madchen, komm mit mir,

daB ich dir silberne Schnallen verfertige, mein Madchen!

Silberne Schnallen, habe ich selbst,

bessere als du, mein Schatz.

9.

Ein Madchen aus Jirgana

und ein junger Mann aus Muskopolje,

beide, beide sprechen sich

und machen [sich] viel Gerede

am Laden auf dem Marktplatz.

Haidi Madchen, wir wollen uns nehmen,

wollen uns nehmen, wollen uns lieben,

wollen uns Bruder mit Schwester machen,

wollen nach meinem Orte Ziehen,
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10 akl6 iu skuntg pujllu v$ara,

spitrunikl'a nadzg vearo,

di z dist^apto s korvgnarl'i.

doil'i 8 n§ lom, doil'i s no vrem

sa mumuiilor snu aspunSm,

15 ko nu nalaso s n unkurunom."
o o o o

Selia bei Verria. Papa Hadzi.

10. Bitte an die hi. Maria um Beistand.

Tsin vidzui daole rausate,

pindzere ka din Pole,

polokorsesku Stg Mgrie,

ta sg n aprindu kandila,

5 ta sgn adzutg sa nfa.

pgrumbu albu sg mi fak,

so n azb6r smi duk ladisg,

sg dormu pgrumbu ku sifter,

doil'i di d§adtin

10 so doil'i pi un kgpitunii

Skoalo, pgrumbu albu,

tine ningo mine

mine ningo tine.

Nu mi skol, porumbamea

15 somnu dultse va son dormu,

tora tu aperito stu horozito.

Schipiska bei Muskopolje.

Versaumt nach dem Namen zu fragen.

Digitized byVjOOQIC



13

10 dorthiD, wo der Vogel im Bommer singt

und die Wachtel Mitte Sommer,

und die Karawanenfiihrer erwachen.

beide wollen wir uds nehmen, beide uns lieben

und den Miittern wollen wir nichts sagen,

1 5 denn sie lassen nicht zu, daB wir uns heiraten (= bekranzen).

10.

Was sah ich zwei Schone,

Fenster (so schon) wie aus Stambul (die Augen sind gemeint.)

Ich bitte die hi. Maria,

dab ich [mir] (ihr) die Lampe aDzunde (die vor dem Bilde

5 daB sie mir helfe, auch mir. [derselbeu hangt),

Zum weiBen Tauber will ich mich machen,

will auffliegen und mich zu ihr begeben,

und schlafe Tauber rait Taube,

beide zusammen

10 und beide auf einem Kopfkissen.

(Die Geliebte spricht dann.) Erhebe dich, weifier Tauber,

du neben mir

ich neben dir.

(Er spricht.) Ich erhebe mich nicht, meine Taube,

15 suBen Schlaf will ich schlafen,

jetzt in der Friihe und MorgendammeruDg.

Digitized byVjOOQIC



— 14 —
11. Der Verliebte.

Beavra so da a mus&tilor

sungtat$a a dzonlor!

suflg vintul pi tu amare,

di mintgaste k&trisle.

5 k&trisle suntu tute varakie

saduts§6 daole musate,

daole musate so ka stele

sg daole kusurine vere.

trei drome, patrudzgts di frundzg.

10 „yino, suflet, sg zdimundzi

to yurdane ku yamandzi,

stg pur§&Q turundzie.

graiulu tou sfakg yatrie,

basanlu di Vinetie.

15 suflet a m$a, dzo a dado tgi,

sfakg nikg ung ka tine."

„Dadame.a altg ma du fatse,

ni ma nikg, ni ma mare,

mas mine pi dimundare

20 ku trei siite di madzare

sku alts ahunts k&lagros."

Muskopolje. Kostantin Christo Skeuderis.

12. Eomm mit, so, wle du bist.

„Feato, more featg,

fgato ku okl'ul lai,

ku kusitsa g&lbing,

fatsats din trund&filg,

5 okl'ul lai ka m&sing,

gusa di arundurg,

di la dumnidzgu sg z ying.

o, moi dumnidzale,

dumnidzale mare,
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11.

Das Fieber soil die Schonen ergreifen,

Gesundheit die Burschen!

Der Wind weht fiber das Meer,

und treibt die Segelschiffe.

5 Die Segelschiffe sind ganz vergoldet

und brachten zwei Schone,

zwei Schone wie Sterne

und beide Basen erster Linie.

Drei Zweige, vierzig Blatter.

10 „Komme, Herzchen, und verlange [dir]

nach Halskette mit Diamanten

und nach orangefarbener Schiirze.(?)

Dein Wort soil Heilmittel werden

(wie) Balsam von Venedig.

15 Mein Herzchen, sage deiner Mutter,

da6 sie noch eine wie dich gebare."

„Meine Mutter gebart keine andere,

weder kleinere noch groBere,

nur mich auf Bestellung

20 rait dreihundert Dukaten

und ebensovielen Thalern."

12.

Madchen, ach Madchen,

Madchen mit schwarzem Auge,

mit gelbem Zopfe,

dein Gesicht wie eine Rose,

das Auge schwarz wie Olive,

der Hals der Schwalbe,

von Gott soil dir's kommen.

Ach Gott,

groBer Gott,
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10 fou nkale mare,

tra son yino astaro,

so n yino tu munle a me,ale.

Baggnts fesea ku fluriile,

s'aidi dupg mine!

15 gurants ai ku tine,

:||:pirusang laie:l|:

apg k§n krep&i."

„Dzoni ku okl'ul lai,

nu am tu tsi so dau !

"

20 „F§ato, mor rusato,

don frumt§atao,

frumt$a, moi frumt§a

frumt§a ku fluriile.

bunonts av§£i fatso,

25 tsin tso vr$ai rusatso?

bung n ts av§ai guso,

tsin tso vr$ai gurdane?

bunin tsavgai tsoarile

tsi s lips§a lopuzle?"

Verria. Joan Dalametra.

13. Das Stelldichein.

,,'ai, moi niko, 'ajdi

'aj so no primn§m,

la baht^e snerdzem,

doil'i sng adzukom."

5 „Nu lai dzone, nu,

nu ku dumnidzgu

kg as$arg noapt$a

dadan munggts^d,

ko un dzone ka tine

10 tru fatsan me bgs§."
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10 laB sie kommen auf die StraBe,

daB sie zu mir komme heute Abend,

daB sie in meine Hande komme.

Setze [mir] deinen FeB auf mit Goldstucken,

und (dann) haidi! hinter mir her!

15 Deinen Mund hast du [mir] bei dir

:|:schwarze Haarige:||:

(gieb) Wasser, denn ich platze.

„Jungling mit schwarzem Auge,

ich habe nicht, worin ich (dir) gebe!"

20 Madchen, du rote, (rot geschrainkte)

gieb mir deine Stirne,

die Stirne, ach die Stirne,

die Stirne' mit den Goldstucken.

Gut (genug) hattest du das Gesicht,

25 was brauchtest (= wolltest) du Schminke?

Gut hattest du den Hals,

was brauchtest du eine Halskette?

Gut hattest du die FuBe,

was brauchtest du Socken?

13.

„Haidi Kleine, haidi,

auf laB uns spazieren gehen,

wir wollen nach dem Garten gehen

beide mit einander spielen." (tanzen?)

5 „Nein mein Bursche, nein,

nein bei Gott,

denn gestern Abend spat

schalt mich meine Mutter,

denn ein Bursche wie du

10 kiiBte mich auf die Wange."

Weigand, Aromunen II. 2
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„<ai moi nikg, 'aidi,

multu me arisis,

multun te am tru vreare,

di van badz mgraze."

15 „Nu lai dzone, nu,

mgraze nuts bag,

mas kg asearg nQaptea

dadan munggts^d.

yin astarg noaptea,

20 pQarta sgts disf&k."

„Vin asearg nQaptea,

spoarta6 o nkl'isSs."

„Nu lai dzone, nu,

nu ku dumnidz§u,

25 kg ser& ng fgatg

ditru mghgl§."

Samarina. Athanas Papa Joan (Tsaritsena).

14. Der Schmerz der Gesehminkten.

Tsi no dor, lea dado sor,

salik$askg dzonl'i ngor,

s igu mundresku dit ubor,

kae lai dzone sme ariseaskg,

5 pri atsel dada s m isus^askg,

pri un dzone fgrg mustatso,

snu me stsing pisti fatso

di6 l'a albeatsg si rusatso

diti aspardze s musgt^atsg.

10 dzone bun, dzone nigral,

va me aids si de bgrb&t.

Samarina. Kovatti.
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„Haidi Kleine, haidi,

sehr gefielst du rair,

sehr habe ich dich lieb, (= in Liebe)

du wirst mir Kummer raachen."

15 „Nein mein Schatz, nein,

Kuramer roach* ich dir nicht,

nur weil gestern Abend

die Mutter mich gescholten.

Komme heute Abend,

20 die Thiire werd ich dir offhen."

„Gestern Abend kam ich,

die Thur verschlofit du mir."

„Nein mein Schatz, nein,

nein bei Gott,

25 denn es war ein Madchen

aus dem Machala (= Stadtviertel).

14.

Was haV ich (= ist mir) fur Kummer, ach altere Schwester,

daB die Burschen sich im Reigen vereinen,

und ich sehe von der Hofmauer aus zu,

welcher Bursche mir gefallen sollte,

5 mit dem soil mich die Mutter verloben,

mit einem Burschen ohne Schnurrbart,

damit er mich nicht auf die Wange drucke,

und mir nehme die WeiBe und Rote (Schminke)

und mir verderbe die Schonheit.

10 Guter Bursche, armer Bursche,

du wirst mich yerlassen auch als Mann.
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15. Verlangen nach Heirat.

Oh lele mi, mgrata,

nu va s mi mgritg dada,

ma n dzutse: le&g^no feata.

ko mi fets ka n§ $apo,

5 tsutse a meale kut no tsgapo.

so&tsile ku dzon di gus§,

mine, laia, mproasto la uso.

so&tsile ku pole nvale,

amine, laia, ku munile goale.

10 ia, tsi dzuk, moi dadameao:

mine va s mi fak nveasta nao,

snu vruris tine ku tata,

mine vor smi fak pi inate

samindoil'i nu vo ntreb,

15 ko singurg dzone va slu ale*g.

Pljasa. Anastas Nikola Bulamatse.

16. Die gute Nachbarin des Ziegcnhirten.

„Tsi sgl' fak a li vreari

:
|
vai mori vai

|

:

ko vreari $asti greao, :||:

ko n aveam vitsino bung.
:];:

si skuld ka#i dinm$atsg:j|:

5 un yined la kopgrleatso :||:

din atse,& (= adutsea) no pito dultse
:||:

si no turto di gruneatso:|j:

din ngustam la k§porl£ats§:||:

no ngustam si no sburam:||:

10 din arse lailu nik£t.":||:

,,1'a me, dzone, son te l'au

so no fatsim frati ku sor."

Verria. Joan Dalametra.
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15.

Ach ich Arme, Arme,

nicht will mich verheiraten die Mutter,

sondern sagt mir: wiege das Madchen.

Denn ich wurde wie eine Stute,

5 meine Briiste wie eine Zwiebel.

Die Freundinnen mit Burschen am Hals,

ich, Arme, (stehe) aufrecht an der Thiir.

Die Freundinnen mit den Windelu im Bach,

und ich, Arme, mit leeren Handen.

10 Hore, was ich sage, meine Mutter:

ich will junge Frau (Braut) werden,

und solltest du und der Vater nicht wollen,

dann werde ich widerspenstig (= machemich auf Zorn),

und frage euch beide nicht,

15 und suche mir allein den Schatz aus.

16.

„Was soil ich machen mit der Liebe,

:| wehe, ach wehe|;

denn die Liebe ist schwer, :||:

denn ich hatte eine gute Nachbarin. :]!:

Sie erhob sich jeden Morgen, :||:

5 kam zu mir nach dem Ziegenplatz :
|

:

und brachte mir einen siiBen Kuchen:||:

und ein Weizenbrot, :||:

und ich fruhstiickte am Ziegenplatz :
||

:

wir fruhstuckten und unterhielten uns:||:

10 und mein armes Herz brannte mir."

(Das Madchen
:)
„Nimm mich Schatz, so will ich dich nehmen,

wir wollen Bruder und Schwester sein."
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17. Dcr dureh die Liebe yerursachte Sehaden.

„N£i9ima mgta, more featg,

tsin te featse ahut muSatg;

din arkaj okl'ul pri tine,

din me tsildisii di minte,

5 din agrgsii din durnii,

din fudzirg, oj[le tu agru,

din kurmarg multg znie:

ka<?e nel si munatg,

ka#e oaje si munukl'u,

10 si birbeklu ng kgpitsg."

„Tats, lai dzone, tats, nu krgapg,

tutg karder$a, tsi fg&tsis,

mpartu ndo>ug pgrtsg tine,

dzumitate alasg a nia

15 dzumitate tine tsine."

Selia bei Verria. Papa Hadzi.

18. Beim Schatz yerspltet.

Mumamga sinkisi

sinkisi, sdutse la maia;

ni aflai usa ku klgaia.

kum su fak, eu laj[a,

5 va meankatsg maia.

kum s u fak, mgrata,

va mi batg dada.

ni am dao tsutse ka di limon,

dzug snQapte plungu,

10 kaftg un dzone.

oh la{a di mine,

me akatso di sine,

ma ko ni li strundze,

multu m yine gine,

15 nu vo arudets voj, sur6r,

kg inime a voastre kama vor.

Vlacho-Livadhon. Jorji Tsami in Larissa.
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17.

„Fluch deiner Mutter, du Madchen,

die dich so schon gebar;

und ich warf das Auge auf dich,

und mir verwirrte sich der Sinn,

5 und ich vergaB mich und schlief

und mir flohen die Schafe aufs Feld,

und verursachten mir groBeu Schaden:

jedes Lamm eine Handvoll,

jedes Schaf ein Biindel,

10 der Leithammel einen Schober."

„Schweige, Schatz, schweige, verzweifle nicht,

den ganzen Verlust, den du erlittest,

teile in zwei Teile,

die Halfte lasse mir,

15 die Halfte trage (halte) du."

18.
m

Meine Mutter machte sich auf,

machte sich auf, geht zur GroBinutter;

ich fand [mir] die Thure mit Schliissel (verschlossen).

Wie soil ich's machen, ich Ungliickliche,

5 die GroBmutter wird mich schelten,

wie soil ich's machen, ich Arme,

die Mutter wird mich schlagen.

Hab' ich doch zwei Briiste wie Zitronen,

Tag und Nacht klagen sie,

10 verlangen nach einem Schatz.

Ach Arme, die ich bin,

er ergreift mich an den Briisten,

aber wenn er mir sie druckt,

thut es mir sehr wohl.

15 Spottet nicht iiber mich, ihr Schwestern,

denn eure Herzen haben noch mehr Verlangen.

Digitized byVjOOQIC



— 24

19. Scherzrcdcn zwlschcn zwei Liebcndcn.

ninkisQ, zyin la tine,

nu te aflai bggatg gine,

me bogai siou ningg tine,

sutsots fatsa kutrg mine,

5 s no dzitse'm ndao figrime,

dao mine, dao tine:

„tsi suntu atseale, tsi ai un sin?"

„Filidz^n ti a bgare yin."

„Don a nia, ta smi nkl'in!"

10 „Nu li dau, k§ me lipsesku,

kg dzonl'i va filipsesku.

Gramosti. Naki Karakotta,

mitgeteilt in Hrupista.

20. Variantc zum Vorigcn.

„Tine dzone, brad di kin,

tindets muna, Ta me un sin,

tu komsasatssd di Tin."

„Tsi sunt atseale, tsi ai un sin?"

5 j,Sunt flidzM tri a b$are yin."

„Dgn a nia, sgs li nkl'in."

Nu sli day, kgn lipsesku

tri un dzone, tsi am aleptu,

si tra slu hgrisesku.

Grebena. Georg Cionca.

21. Die gefangene Apfeldicbin.

nam ng yine pri un munte

anamisa un meru dultse.

Strikti fgata di T arupse,

mine, lajul, ded ku d$alagg.
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19.

Ich machte mich auf, dab ich zu dir korame,

ich fand dich nicht in guter Lage, „

ich legte mich auch neben dich. %

Wende dein Gesicht nach mir,

5 daB wir uns einige Scherzreden sageu,

zwei ich, zwei du:

„was sind jene, die du am Busen hast?"

„Tassen um Wein zu trinken."

„Gieb mir (sie), daB ich dir zutrinke."

10 »Ich gebe sie nicht, denn ich brauche sie,

weil ich die Burschen traktieren will."

20.

„Du Bursche, Fichtenbaum,

strecke die Hand aus, nimm mich an die Brust,

an jenes Hemd von Linnen/'

„Was sind jene, die du an der Brust hast?"

„Es sind Tassen, um Wein zu trinken."

„Gieb (sie) mir, daB ich dir damit zutrinke."

„Ich geb* sie dir nicht, denn ich brauche sie

fur einen Scbatz, einen auserlesenen,

und damit ich ihn erfreue.

21.

Ich habe einen Wingert auf einem Berg

mitten drin einen siiBen Apfelbaum.

Kam voriiber das Madchen, und pfluckte ab,

ich, Armer, jagte hinter (ihr) her {= gab mit Eile).
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5 aua so akdts, aklo so akdts,

no akgtsaj s§ no bgsdi,

daoli tsutsg li akoteaju

„Strundze, dzone, kutu pots,

ko pun tora furg a mgale,

10 de azunklo suntu a tale."

Ochrida. Dimitru Pelitsa. in Gopes.

22. Erinnerung des ehemaligen Liebhabers.

„Tuto noaptea nun durnii,

mi sutsii sin mi vortii,

trung musatg ningo noj.

moj vitsino ku okTul lai,

5 pleako te, so ts dzik un grai."

„Tsi van dzits, dzone morafc,

Jou te stiu, kon esti drak.

va n me musti, snu am, tsits fak,

esku nov$asto ku b^rbSt"

10 Tsin minte, danda d$adun

/ eram sum meru si sum guturi,

sunng frundzo di kgsttm?

mgare aroase nadundm
tu simie le bgg&m,

15 sku kusturo, le kuram,

tu yin dultse le mul'am,

sku z&hare le pispeledm,

gurg ku gurg le mungdm,

ska purung no gugust^am.

Samarina. Kovatti.
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5 Hier will ich sie ergreifen, dort will ich sie ergreifen,

ich ergriff sie und kiifite sie,

und faBte die beiden Briiste an.

„Drucke, Bursche, soviel du kannst,

denn bis jetzt waren sie mein,

10 von heute ab sind sie dein."

22.

„Die ganze Nacht schlief ich nicht,

ich walzte mich und drehte mich

wegen einer Schonen neben uns (wohnend).

He Nachbarin mit schwarzem Auge,

5 beuge dich, da6 ich ein Wort mit dir rede."

„Was wirst du mir sagen, armer Bursche,

ich weiB von dir, dafi du rair bose bist.

Du wirst mich beifien, und ich kann nichts dabei machen,

ich bin verheiratet, hab* einen Mann."

10 „Denkst du daran, als wir zusammen

waren unter'm Apfelbaum und Quittenbaum,

unter einem Kastanienzweig?

Rote Apfel sammelten wir,

ins Tuch legten wir sie,

15 und mit dem Messer reinigten wir sie, (vielleicht schalen

in siiBen Wein tauchten wir sie. [gemeint)

und mit Zucker bestreuten wir sie,

Mund an Mund aBen wir sie,

und wie Tauben schnabelten wir uns.
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23. Erzwungene Liebc.

Tsi l'i am fapto, mine a lui?

pri la pgartg l'i triktii,

vru sme basg snu sedzuj

s el me pimpse din kodzui,

5 moart^a ku okl'i ni vidzuj.

me agudi la daote fatso,

daole fatso, m^are aroase,

sel me trapse di me skulai

s mine dzis, soii da flurie

10 sel dzise: fudz de atsia.

Selia bei Verria. Tsika Zabul.

24. Die Ehebrechcrim

Semnu, semnu, ma lai semnu,

nv^asta al Kir Naum al Bendu,

nvsasta, kum ti aggrsjs,

ku Kil'ul al pgsoz durnis.

5 tro uno oaro laie bosare,

z dede tsintsi madzare,

tr§ un§ oarg laie durnire,

z dede tsintsi lire.

Ochrida. Dimitru Pelitsa in Gope

25. Pipa und dcr Paseha.

Tsi dzuses, o moi mul'gare,

tine snu te duts la B$alo,

k§ te artid dzonl'i ku m$are,

va te l'a Pgs§lu mul'sare.

5 „Moi, Pipo, lungg suptsure,

te lo P9S9IU tu hoture,
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23.

Was nab* ich ihm gethan, ich ihm?

An seiner Thiire ging ich voriiber,

er wollte mich kiissen, nicht hielt ich still (= ich saB nicht)

und er stieB mich, daB ich hinfiel,

5 den Tod sah ich vor (= rait) Augen.

Er schlug mich auf beide Wangen,

beide Wangen, rote Apfel,

und er f . . . . mich und ich erhob mich,

und ich sagte ihm, daB er mir Gold gebe,

10 und er sagte: gehe weg von hier.

24.

Zeichen, Zeichen schlimmes Zeichen,

Frau des Herrn Naum Bendu,

Frau, wie hast du dich vergessen,

mit dem Sohn des Pascha hast du geschlafen.

Fur einmal schlechtes Kiissen,

gab er dir funf Dukaten,

fur einmal schlechtes Schlafen,

gab er dir funf Lira.

25.

Was sagtest du, o Frau,

du willst nicht nach Beala gehen,

denn die Burschen betriigen dich mit Apfelu,

der Pascha wird dich zur Frau nehmen. .

„Ach, Pipa, lange diinne,

der Pascha faBte Liebe zu dir,
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moi, Pipg, kusitse brane,

uts lo Pgs§lu name,

moi mori la* bgrbdts,

10 o deadit Pipg ti pgraclz."

Pljasa bei Gjordza. Anastas Nikola Bulamatse.

26. Wann 1st Hochzelt?

„unsQarg, dado, unsgarg me!"

„Anar/a, o Hillu a ngu,

pung zying yinul nou

yinul nou sarokfa naQ;

5 va so lorn nve,asta naQ,

albg saroa£ka kiriao

sajbg okl'i ssufrets§aQ

sng adukg paie multg,

sng dgm la soia tutg."

Pljasa bei Gjordza. Anastas Nikola BulamatSe.

27. Lob der Gellebten.

1 „Aj[ ng frgmpng ka trindare!"

„ali?9
,Ha atsa;

dumnidzgu ni o deade,

pri pune, mumamea ni o f§atse."

5 „d£§anats easte ka ygitan" aliMia etc.

„okli suntu filidzSn." alitHia etc.

„nar$ats 6aste ka kundili." aliMia etc.

„gurats 6aste argndurikg." alii9-na etc.

„gusats 6aste ka perdikg." ali#Ra etc.

10 „tstitsile ka di limon." aliMia etc.

„mesats 6aste ka di nel." aliMia etc.

Vlacho-Livadhon. Dimitraki Hadzi Zojides.
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ach, Pipa, mit Zopfen bis auf den Boden,

dir nahm der Pascha den Ruf.

Ach ihr schlechten Manner,

10 ihr gabt Pipa fur Geld."

26.

„Verheirate, Mutter, verheirate raich!"

„Langsam, raein Sohn,

bis der neue Wein komrat,

der neue Wein und der neue Raki.

dann werden wir die Braut nehmen

weiB und rot wie eine Opferkerze,

(schone) Augen und Brauen mufi sie haben,

und uns viel Mitgift bringen,

da6 wir der ganzen Familie (davon) geben."

27.

„Du hast ein Griibchen wie ein DreiBigerstiick !

"

„Wahr (ist) das;

Gott hat es mir gegeben,

beim Brot (wahrhaftig) meine Mutter hat es mirgemacht."

5 „Deine Augenbrauen wie ein Band." „Wahr ist's" etc.

„Deine Augen sind (wie) Tassen."

„Deine Nase wie ein Bleistift."

„Dein Mund ein Schwalbchen."

„Dein Hals ist wie (der eines) Rebhuhu."

10 „Die Briiste wie Zitronen."

„Deine Taille wie ein Ring."
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II. Kapitel.

Tanz- und Hochzeitslieder.

Vergleicht man die Hochzeitsgebrauche der Aromunen mit

denen der umwohnenden Volker: der Albanesen, Bulgaren

und Griechen, so findet man kaum einen, der ihnen ausschlieB-

lich eigen ware; bei den im Norden Wohnenden zeigt sich am
deutlichsten die albanesische Sitte, die noch mehr hervortritt

bei den Farserioten. In Monastir und der naheren Umgebung

macht sich auch der bulgarische EinfluB geltend, z. B. durch

die Begleitung des Hochzeitzuges und des Tanzes durch die

Zigeunermusik, die man bei den Hirten-Walachen ursprunglich

nicht gekannt hat und bei den Farserioten noch nicht kennt.

Bei diesen begleiten Gesange die Zeremonien, deren Inhalt auf

die letzteren Bezug nimmt, und auch bei dem Tanze genugt

eintonige und wenig markierte Melodie.

Auf dem sudlichen Pindus in den Thalern des Aspropo-

tamos ist griechischer Brauch eingedrungen und selbst die natio-

nalen Lieder sind durch griechische verdrangt worden.

Ich habe nur wenige Male Gelegenheit gehabt, Hoch-

zeiten mitzumachen; auf meiner ersten Reise sah ich in Sama-

rina eine Hochzeit zwischen einem dortigen Madchen und einem

Burschen aus Furka, und zum zweiten Male wohnte ich bei

meinem Aufenthalte in Muskopolje einer Hochzeit der Farse-

rioten bei. Bei diesen aber werden die Frauen vor den Manner-

blicken so sehr gehutet, daB, als ich z. B. an ein Fenster trat,

von wo aus ich dem Tanze der Madchen mit zuschauen konnte,

ein Mann mit groben Worten mich vom Fenster wegzog und
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ins Zimmer fuhrte, wo die Manner sich aufhielten. Mit Muhe

gelang es dem Zureden des Pfarrers mir die Erlaubnis aus-

zuwirken, eine photographische Aufhahme von den tanzenden

Frauen machen zu durfen. Als ich das Bild eingestellt hatte,

bat mich ein Mann, ihn einmal hineinblicken zu lassen, was

ich ohne weiteres gestattete. Kaum hatte er hineingesehen, als

er erstaunt ausrief, er sehe das Unterste zu oberst* worauf die

ganze Kette mit lautem Geschrei auseinander sturmte und ich

mich mit einer Aufnahme der tanzenden Manner begnugen

muBte.

In Monastir hatte ich ofters Gelegenheit Hochzeitszuge

zu sehen, aber ohne an der Feier selbst teil zu nehmen. Was
ich im Folgenden bringe, habe ich zum grofiten Teile durch

Fragen erfahren, als ich die Lieder sammelte. Kleine Ab-

weichungen in den Gebrauchen kommen natiirlich iiberall vor,

ich beschranke mich daher darauf, das Wesentliche hervorzu-

heben, so wie es sich bei dem niederen Volke erhalten hat.

Im allgemeinen laBt sich sagen, daB die Aromunen nur

untereinander heiraten; in einigen Orten, z. B. in Vlacho-Liva-

dhon heiraten sie nur aus derselben Gemeinde, andere nur aus

demselben Stamme, wie bei den Farserioten. In neuerer Zeit

besonders in den grofieren Orten und unter Kaufmannsfamilien

sind Mischheiraten mit Bulgaren, Albanesen und Griechen

durchaus keine Seltenheit. DaB dabei der aromunische Teil,

einerlei ob Mann oder Frau, die Muttersprache aufgiebt zu

Gunsten der fremden, liegt daran, daB der Aromune immer

die fremde Sprache beherrscht, der Fremde aber nur selten die

aromunische. Dazu kommt, daB der wohlhabende Aromune

im Suden des Gebietes uberhaupt nichts von seiner Mutter-

sprache wissen will. Ich habe Kinder aus solchen Familien

kennen gelernt, die nicht einmal aromunisch verstanden, ge-

schweige denn sprachen.

Was das Alter bei der EheschlieBung betrifft, so schwankt

es bei der Braut zwischen 12 und 20 Jahren, mit Vorwiegen

des 16. Jahres. Man betrachtet es bei den Farserioten durch-

aus nicht als Hindernis, wenn die Braut noch nicht das Puber-

Weigand, Aromunen II. 3
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tatsalter erreicht hat; gerade so ist es bei den Albanesen. Die

Burschen heiraten im Alter von 18 bis 24 Jahren. Bei den unteren

Klassen fruher als bei den oberen. Eine Wiederverheiratung

eines Wittwers bei den Hirten -Walachen ist auBerst selten, eher

bekommt eine Wittwe einen Mann. Denn an Madchen ist in

den Gebirgsdorfern Mangel. Es wurde mir auf dem Hoch-

Pindus dfters bestatigt, daB viel haufiger Knaben als Madchen

geboren werden. Junggeselle zu bleiben wird als Sunde an-

gesehen. Wie im iibrigen Europa haufig die alte Jungfer zum

Gegenstande des Spottes dient, so hier der Junggeselle.

Bei der Verlobung spielen die zu Verheiratenden eine sehr

passive Rolle. Kommt es doch vor, daB die Eltern schon bei der

Geburt zwei Kinder fur einander bestimmen, ohne daB diese et-

was davon erfahren, als bis sie ins heiratsfahige Alter kommen.

Wenn die Eltern nicht selbst die Verlobung abmachen, wird

eine Vertrauensperson geschickt, meist ein Verwandter, der bei

den Eltern der Braut anfragt, ob ihnen der Brautigam genehm

ist. Im Bejahungsfalle giebt man dem Paare Gelegenheit sich

einmal zu sehen, aber nicht zu sprechen; g;ew6hnlich wird hierzu

der Kirchgang benutzt; denn im allgemeinen werden die jungen

Madchen vom 12. Jahre ab verborgen gehalten, wenigstens bei

den aus Albanien stammenden Aromunen. Entsteht von keiner

Seite Widerspruch, und das soil nur auBerst selten vorkommen,

dann findet die offentliche Verlobung statt, wobei der Brautigam

der Braut einen Ring und eine Kette von Silbermunzen (Maria-

Theresienthaler) oder bei den reicheren von Goldmunzen (oster-

reichische Dukaten und alte venetianische Goldstiicke) iiber-

sendet, die die Braut urn den Hals, in einigen Gegenden z. B.

in Zagori auch am FeB tragt. Auch hierbei kommen die

Brautleute nicht zusammen; es wird aber in den beiderseitigen

Hausern zur Feier gegessen und getrunken, gesungen und ge-

schossen, damit das ganze Dorf die Verlobung erfahre. Bei

den sudlichen Aromunen findet die Verlobung, das Wechseln

der Ringe, oftmals vor dem Priester statt; dort ist auch der

Verkehr der Liebesleute vor und nach der Verlobung ungehin-

dert Von Seiten der Braut wird dem Brautigam ein Geschenk
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gemacht, sei es ein schon gesticktes Hemd, oder Taschentucher,

Strumpfe oder sonst ein Erzeugnis der weiblichen Handfertigkeit.

Bei den Hirten dauert die Verlobungszeit nicht lange.

Begegnet die Braut dem Brautigam oder einem Verwandten

desselben zufallig auf der StraBe, so fliichtet sie sich in ein

Haus oder versteckt das abgewandte Gesicht. Bei den Aro-

munen, die in der Fremde weilen, kann die Verlobungszeit

sich oft Jahre lang hinziehen, aber die Braut bleibt ihrem

Schatze. treu, auch wenn sie nur selten Nachricht von ihin

erhalt.

Schon lange vor der Hochzeit beginnen die Vorbereitungen

zu derselben. Es gilt, die Braut mit Kleidern und Wasche,

mit Teppichen und Decken auszustatten; auBer diesem bekoramt

sie nichts, nur die Hirten geben zuweilen Schafe mit. Auch der

Bursche erscheint bei der Hochzeit in vdllig neuer Kleidung.

Die Feier findet immer an einem Sonntage statt. Am Donners-

tag vorher kommen die Burschen bei dem Brautigam zusammen,

wo eine Art „jJunggesellenabstand" gefeiert wird; doch ist es

Sitte, daB jeder Speise oder Getranke selbst mitbringt. Ebenso

versammeln sich bei der Braut die Freundinnen derselben, um
sie „hubsch" zu machen. Ihr Kleid wird gemustert und an-

probiert, das Haar (in manchen Gegenden der ganze Korper)

wird gewaschen und mit einer Salbe bestrichen, die ihm eine

rotlichgelbe Farbe verleiht. Daher auch in Liedern die Braut

mit „goldenen Zopfen" (ku kusitse galbine) besungen wird.

Dieser Brauch des Haarfarbens ist aber schon in den meisten

Gegenden geschwunden; zuweilen traf ich auch Kinder, deren

eigentiimlich gelbe Haarfarbe von dem Bestreichen mit einer

kalkhaltigen Salbe herriihren soil.

Wenn die Braut, was nicht selten vorkommt, einen kleinen

Schnurrbart oder viele Flaumhaare auf den Wangen hat, so

tragt man eine Art Kleister auf, den man erharten laBt und

dann mit Gewalt abreiBt, wodurch die feinen Harchen entfernt

werden.

Am Freitag ziehen die Kameraden des Brautigams in den

Wald um Holz zu holen, das beim Kuchenbacken verwendet

3*
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wird. Auch bringen sie ein (oder zwei) Fichtenbaumchen mit,

das mit buntem Papier und Wollfaden, mit Flittergold, zuweilen

auch mit Fruchten behangen und auf dem Giebel des Hauses

des Brautigams (und auch der Braut) aufgesteckt wird. Diese

Sitte findet sich vorzugsweise bei dem Stamme der Farserioten.

Die Burschen werden durch Speise und Trank fur ihre Ge-

falligkeit belohnt. Samstag wird day Brot und der Kuchen

gebacken. Die Einladung geschieht durch einen festlich ge-

kleideten Boten, der dieselbe mundlich vortragt oder* bei den

Vornehmen die schriftliche Einladung iiberbringt.

In Albanien ist es Gebrauch, daft am Samstag Abend

eine Vorfeier bei der Braut stattfindet. Die Verwandten und

die Brautfuhrer finden sich dort ein und schmucken einen

Steinkrug mit Blumen und Flittergold, legen einen Kuchen

auf die Offnung und ziehen dann nach der Quelle, um inn zu

fiillen, wobei das Lied Nr. 28 gesungen wird.

Der Sonntag ist der Hauptfesttag. Fruh morgens schon

findet bei dem Brautigam eine Zusammenkunft der Kameraden

statt, um dem Basieren beizuwohnen. Er sitzt in der Mitte

des Zimmers auf einem geschmuckten Stuhle; wenn der Barbier

mit seinem Geschafte beginnt, singen die Umstehenden das Lied

Nr. 29 oder Nr. 106.

Eine Anzahl Burschen zieht fort, um den „Nun", das ist

die Person, die das Brautpaar unter ihren besonderen Schutz

nimmt und samtliche Kinder aus der Taufe hebt, zu holen.

Man wahlt dazu meist einen alteren, wiirdigen Mann.

Die Mitgift der Braut wird gewohnlich Sonntag friih von

dem Hause der Braut durch jungere Bruder oder Verwandte

nach dem Hause des Brautigams gebracht. Die Kleider und

die Wasche sind in Laden eingeschlossen, die Decken, Teppiche

und Kopfkissen sind zusammengerollt. Das Ganze wird von

einem oder mehreren Pferden getragen. Die Begleiter erhalten

von der Mutter des Brautigams kleine Geschenke.

Dann werden von dem Brautigam Boten ausgesandt, die

der Braut verkiinden sollen, dafi der Hochzeitszug sich naht;

auch diese Boten werden mit Geschenken, wie Taschentucher,
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bedacht. Zu Fufi oder auch zu Pferde begeben sich die Burschen

zur Braut unter haufigem SchieBen, das bei der Ankunft vor

dem Hause derselben beschleunigt wird. Man singt Nr. 30.

Meist nur ein Teil der jungen Leute mit den Brautfuhrern

geht in das Haus hinein. Die andern bleiben drauBen und

singen Lieder oder eine Zigeunerbande mit Violine, Klarinette

nnd Tamburin spielt ihre Weisen auf, wobei ich in Samarina

sah, dafi zwei junge dafiir bezahlte Aromunen einen Tanz auf-

fuhrten, dem sie sich mit allem Feuer hingaben. Sie sprangen

dabei auf und nieder, drehten sich so schnell und so andauernd

um sich selbst herum, bis sie ganz erschopft aufhoren muBten.

Im Innern des Hauses uberbringen die Brautfiihrer von

Seiten des Brautigams ein Paar Schuhe, die die Braut schein-

bar widerstrebend sich anziehen laBt. Dieses scheinbare Wider-

streben der Braut zeigt sich auch darin, dafi sie sich bei dem

Herannahen des Hochzeitszuges verbirgt und erst von den Kuskri

(den Hochzeitsgasten) gesucht werden muB. Diese Sitte findet

sich noch in Albanien und bei den Farserioten.

Darauf setzt sich der ganze Zug in Bewegung, die Musik

voran, dahinter der Brautigam mit seinen Verwandten und

dann die Braut, umgeben von ihren Verwandten. Durch den

lichten, oft mit Goldfaden durchzogenen, tief herabhangenden

Schleier sieht man die nur halbgeoffneten Augen; die Hande

sind liber der Brust gefaltet, indem sie ein seidenes Tuch um-

fassen. Am . Goldfinger hangt manchmal durch einen Faden

mit dem Binge verbunden, ein Goldstiick herab. Die Haltung

der Braut ist steif, dabei macht sie so kleine Schritte, als wolle

sie die Ankunft in der Kirche verzogern. Sie und die weib-

lichen Verwandten vergieBen reichlich Thranen. In manchen

Orten, besonders auf dem Hoch-Pindus reitet die Braut, wobei

das Pferd von zwei Verwandten gefuhrt wird.

In der Kirche stehen Braut und Brautigam bei einander,

hinter ihnen der Nun, daneben die Brautfuhrer (furtats) und

Brautfuhrerinnen (surate) mit Kerzen in der Hand. Wenn die

Messe beendet, wird der Braut der Kranz aufgesetzt, dann iiber-

schuttet der Nun das Paar und den Priester mit Gerste. In
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mancheri Orten werden dazu auch Kichererbsen, Haselniisse

und Zuckerwerk verwandt.

Auf dem Riickwege geht das junge Paar nebeneinander;

dabei wird wieder geschossen, gesungen (Nr. 32) und Musik

gemacht. Der Zug wendet sich nach dem Hause des Mannes,

wo die Schwiegermutter (soakra) die junge Frau (nveasta nao)

erwartet, ihr ein oder mehrere kleine Kinder entgegenfiihrt, die

sie kiiBt. Bevor sie die Schwelle iiberschreitet reicht man ihr

ein GefaB mit Butter, in das sie hineingreift und die Schwelle

und Thurpfosten bestreicht. Man singt Nr. 33. Das Bestreichen

der Thurpfosten kommt auch bei andern Gelegenheiten vor.

Vergleiche Lied Nr. 47, wo die junge Frau bei der Ruckkehr

ihres Mannes die Thiire mit Honig bestreichen will. Wie ich

aus der Zeitschrift Macedonia, Bukarestl889 Seitel29 ersehe,

sind der Gebrauche noch viele, die ich aber personlich nicht

in Erfahrung gebracht habe; z. B. wirft die Braut einen Apfel,

in den Geldstucke gesteckt sind, in die Hohe, wer ihn auffangt,

dem soil er Gliick bringen; oder die Schwiegermutter halt einen

Kuchen eine Weile uber den Kopf der Braut und zerbricht

ihn dann in zwei Stiicke, die sie nach vorn und hinten wirft;

oder es wird ein weiBes Tuch ausgebreitet, auf das die Braut

und die Nachfolgenden treten. Demselben Aufsatz entnehme

ich auch den Gebrauch, daB da, wo die Braut reitet, der

Schwiegervater sie bei der Ruckkunft von dem Pferde hebt

und dann den Gurt desselben durchschneidet uild den Sattel

umdreht, zum Zeichen, daB sie nun nimmer das Haus ver-

lassen werde.

Man setzt sich hierauf zum Mahle nieder, bei den Hirten

meist nach den Geschlechtern getrennt, und diese Trennung

bleibt auch bei dem Tanze bestehen.

Wenn auch der Aromune im allgemeinen nuchtern ist,

bei derartigen Gelegenheiten laBt er etwas drauf gehen. Unglaub-

liche Quantitaten von Fleisch werden vertilgt. Mehrere Lammer

und Hammel werden am SpieBe gebraten und mit Geschick

ohne Anwendung des Messers zerlegt. Dazu iBt man Brot

und Mez6, d. h. kalte, appetitreizende Speisen, wie Gurken,
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Paprika, Salat und dgl. Ferner Kuchen mit einliegendem

Gemuse oder Kase, ferner das Lieblingsgericht der Aromunen,

„Bukuvala" genannt (Brot, Butter und Kase im Thontopfe

gebacken), oder auch eine siiBe Speise nach turkischer Art

bereitet. Dabei wird tuchtig gezecht. Man laBt zuerst den

„Pa/ur" (eine Schnapsflasche aus Zinn mit ganz kleiner Offnung,

an der man saugen muB) herumgehen, dann bringt man eine

groBe „Ploaska", eine Holzflasche fur Wein, oder eine „Bukla",

d. h. ein FaBchen von ungefehr 20 cm Hohe und 40 cm Boden-

durchmesser, das zwei FuBe hat, damit es bei dem Aufrecht-

stehen nicht fortrollt. Oben befindet sich ein Mundstuck aus

Messing und daneben ein Luftloch. Beim Trinken muB man
mit beiden Handen zugreifen, um das FaBchen halten zu konnen.

An der eisernen Kette, die auch oben angebracht ist, reicht

man es seinem JJachbarn. Die Trinkspniche sind lange nicht

so umstandlich, als bei den Bulgaren (siehe I. Band I, 3), doch

begnugt man sich nicht nur die Neuvermahlten leben zu lassen,

sondern schliefit auch die zukiinftigen Kinder mit ein.

Nach dem Essen wird getanzt. Man begiebt sich auf den

freien Platz oder auf den Hof, selten nur bleibt man im Zimmer,

und unter der Begleitung der Zigeunermusik oder des Gesanges

der Tanzenden bewegt sich der Reigen im groBen Kreise um
den Raum. Der Fiihrer der Kette ist zunachst der Brautigam,

er muB durch gewandte und schnelle Bewegungen zeigen, daB

er die Kunst des Tanzens beherrscht; das will sagen, daB es

nicht so sehr auf genaue Einhaltung der ublichen Tanzweise

ankommt, als vielmehr auf die Erfinchmg und mannigfaltige

Gestaltung neuer Formen. Dabei schwenkt er ein Taschentuch

und stoBt beim Niederspringen auf die Kniee oder beim Auf-

springen gellende Schreie aus, um sein Feuer zu zeigen. Der

Zweite und hochstens noch der Dritte beteiligt sich in geringem

Grade an seinen Figuren. Die iibrigen gehen dabei im her-

kommlichen Tanzschritte , indem jeder seine Hand auf die

Schulter des Nachbarn gelegt hat, so daB die Kette geschlossen

ist. In manchen Gegenden reicht man sich die Hand oder

halt sich mit den Taschentiichern fest oder man legt sich auch
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einen Riemen urn die Hufte, den der Nachbar ergreift, wodurch

eine festere Verbindung herbeigefuhrt wird.

1st der Vortanzer mude, wird er durch den Nachstfolgenden

abgelost. Die Kette der Frauen bewegt sich in derselben

Weise, wie die der Manner, nur sind naturlich die Bewegungen

der Vortanzerinnen weniger wild.

Einmal, es war in Vlacho-Livadhon, habe ich beobachtet,

dafl die Ketten der Frauen und Manner, die sich auf demselben

Platze gegeneinander bewegten, abwechselnd und dann im Chore

Lieder sangen. Bei den Walachen Meglens tanzen beide Ge-

schlechter in einer Kette, die Manner voran, daran anschlieBend

die Frauen. (S. die beiden Abbildungen im Vlacho-Meglen.)

Die Tanze sind sehr mannigfaltig und haben ihre Namen
meist nach der Gegend oder der Nation, von der sie vorzugs-

weise getanzt werden; man spricht von einem aromunischen,

bulgarischen, griechischen, serbischen, ttirkischen, jiidischen Tanz,

von dem von Metsovo, Janina, Elbassan, Berat, Tikfes u. s. w.

Fast samtliche Tanze, die ich gesehen habe, sei es Chor- oder

Einzeltanz, sind im Vier-Viertel-Takt. Bei manchen Einzel-

tanzen tritt aber der Takt sehr zuriick, da dem Vortanzer

voile Freiheit der Bewegung gestattet ist. Der Tanz setzt sich

bis in die Nacht hinein fort. Im Norden des Gebietes findet

zuerst der Tanz statt, dann das Gelage, oder man nimmt

kalte Speisen vor dem Tanze und gegen Abend folgt die

Hauptmahlzeit.

Am Montag machen die Neuvermahlten Besuche bei dem

Nun, bei den Brautfuhrern und den nachsten Verwandten und

laden sie zum Essen ein, das gegen Abend stattfindet, wobei

auch getanzt und gesungen und die Aussteuer den Anwesenden

gezeigt wird. In manchen Gegenden machen die Neuvermahlten

den ersten Besuch (pgryitsg) erst am Mittwoch und zwar zuerst

bei den Eltern der Frau.

Dienstag empfangt das junge Paar Besuche. Die junge

Frau erscheint dabei in ihrem vollen Brautschmuck, geht mit

niedergeschlagenem Blicke auf die Gaste zu und kiifit ihnen

die Hand und thut dasselbe bei alien mannlichen Anwesenden,
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selbst jungere Bruder nicht ausgenommen. Sie verschwindet

dann sofort wieder, um nacheinander Sufligkeit, Kaffee und

Raki anzubieten. Bei dem Verlassen des Hauses giebt man
ihr ein Geldgeschenk. Diese Sitte, die sich namentlich auf

dem Hoch-Pindus findet, gilt nicht nur fur den Dienstag, sondern

noch wochenlang, so oft ein Bekannter oder Fremder zum ersten

Male ins Haus kommt
Mittwoch ist der letzte eigentliche Festtag. Die Neuver-

mahlten, begleitet von den Kuskri (Hochzeitsgasten), begeben

sich an den Brunnen unter frohlichem Gesange oder auch von

Musik begleitet. Dort angekommen fiillt die Frau einen Krug
mit Wasser, der drei Mai von ihrem Manne wieder ausgegossen

wird, dann fiillt sie ihn bis zum Rande, wobei das Lied Nr. 34

gesungen wird.

Dann geht der Zug wieder zuriick, wobei man der Frau

allerlei Hemmnisse in den Weg wirft, wie Zweige, Klotze,

Sterne, die sie geduldig beiseite schieben muB. Vor dem

Hause singt man das Lied Nr. 35. Dann begiebt sich die

junge Frau sofort an die Arbeit, sei es, dafl sie eine Hand-

arbeit ergreift oder Teig knetet, um dem Manne zu zeigen,

dafi sie eine fleifiige Hausfrau sein wolle. In den nachsten

Tagen werden noch Besuche gemacht und empfangen, kleine

Geschenke namentlich an die Verwandten des Marines ausge-

teilt, um von diesen das notige Hausgerat als Gegengeschenke

zu bekommen.

tJber die Hochzeitsgebrauche bei den Aromunen haben

geschrieben: T. T. Burada (der im Sommer 1882 einige DSrfer

in Makedonien besucht hat) „Datinele la nun£i ale poporulut

roman din Macedonia", in der „Revista pentru istorie, archeologie

si filologie" Jahrgangll, Bukarest 1883. Derselbe in der Zeit-

schrift „Macedonia", Bukarest 1888 p. 96 ff. Marianu und Elena

Sebastos haben in ihren Werken iiber die „Nunta la Roman!"

hauptsachlich aus Buradas Arbeit geschopft, doch auch Bolin-

tineanu's, Vangeliu Petrescu's und Carageani's Veroffentlichungen

dabei benutzt, die gelegentlich auch iiber die Hochzeitsgebrauche

Bemerkungen machen.
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Nr. 28 V. 1 „trandabotan" ist eine Pflanze, die im Winter

bluht, vermutlich Nieswurz. Die Etymologie weist auf ein

griechisches „tqi&vtu fiordvr]" (?). V. 8 yergkino (dasselbe in

Nr. 32, 35) bedeutet urspriinglich Habicht (ibqccxi). In Ochrida

versteht man darunter „Schwan", und in dieser Bedeutung ge-

braucht man es als Metapher fur die Braut. Das Wort findet

sich nur noch in Liedern. (Vergleiche „sift^r" [Nr. 10], das die

Bedeutung „Taubenhabicht" in „Taube" geandert hat.) V. 15

„garan^adzilor" ist eine auffallende Pluralbildung zu „yQ&mb6,

garomb6". Aus „grambu" wiirde „gran^" entstehen, da aber

der Accent auf der Letzten steht, fugte man die bei diesen

Wortern iibliche Endung „adz" hinzu.

Nr. 29. Die eingeklammerten Verse gehoren zu der in

Krusevo iiblichen Fassung. V. 8 „sufrunts$ale" bedeutet eigent-

lich die Stelle zwischen Augenbraue und Augenlid, wahrend

man mit „frunts§ao" die Augenbraue bezeichnet, docb kommt

es auch in der Bedeutung Augenbraue vor. An dieser Stelle

steht es fur Augen uberhaupt, die mit Sternen verglichen

werden, wahrend die daruber liegende Partie den Himmel vor-

iitellt. — Sollte den Versen 12, 13 die Erkenntnis zu Grunde

liegen, wie sehr es von dem gediegenen sittlichen Leben der

Eltern abhangt, dafi die Nachkommen sich guterZahne erfreuen?

Nr. 31. Vergleiche dazu Obedenar-Bianu Nr. 4.

Nr. 32 V. 12 bezieht sich auf die Sitte am Vorabende

der Feiertage sich des Beischlafs zu enthalten. V. 15 „skifter"

aus „ksifter" ist dasselbe wie „sifter" in Nr. 10 und bedeutet

hier Tauber.

Nr. 33 V. 6 „arusio;" (gew. arusie) ist eine rotliche Weizen-

art besonders geruhmter Qualitat. Wegen der Farbe bringt

man das Wort mit „aros — rot" zusammen, wahrend es

zweifellos von „Arusle — RuBland" kommt.

Nr. 35 ist in ahnlicher Form bereits in Nr. 28 V. 8—10
enthalten.

Nr. 36 ist eine Satire, zu der auch bei Rosen, Bulgarische

Volksdichtungen, Leipzig 1879 Nr. 92 verglichen werden kann.

Nr. 37—42 sind Tanzlieder.
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Nr. 37 und 38 sind Varianten, in denen es uber die

Schwiegereltern hergeht.

Nr. 39 ist ein weit verbreitetes Lied, siehe 01.-Wal. p. 112.

EineVariante von Grebena hat imV. 10 ,,1'ahurle" statt „fustanele",

ein Wort, das mir noch nicht sonst vorgekommen ist. V. 12

„armo
i

tolo
]

" wird verwechselt mit Anatolien, ebenso wie „armgtolat"

mit Anatolat in Nr. 91 V. 2.

Nr. 40. Vergl. in der Zeitschrift Macedonia p. 130. Der

Stoff ist bei alien Balkanvolkern verbreitet. V. 16 und 17

schon in Nr. 32 gerade so.

Nr. 41. Auch dieses Lied ist bei -alien Balkanvolkern

verbreitet. Gustav Meyer, Griechische Volkslieder, Stuttgart

1890 giebt Seite 44 eine tFbersetzung aus dem Griechischen.
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28. Beim Fiillen des Wasserkrngs am Yorabende der
Hochzelt.

Trandabotan esti,

Jama ste isusesti.

intrg sora nkgpist$are

sg frimintg turtg ku nare,

5 s o munkg doil'i ku vreare.

Umple frate, v$arsg sorg,

kg sunsoarg untun din hoarg.

s adukg ng yergking,

sg umplg kasa di luning

10 sg umplg humbarea di fgring.

iao, jao, iu ma zyine,

fu ma zyine ka kir&o,

ka kirao ska nvgasta nao:

daQ lune zdoj son,

15 lunele suntu a garangddzilor

sorl'i suntu a nv$£stilor.

Ochrida. Dimitru Pelitsa.

39. Barbierlied.

' Mea, gine ng vine birberlu,

t$a sng surse,askg /ramboulu.

sgl sursestsi musdt, mu&dt

tg la nun stg la fiirt&t,

5 stg la nv$asta ma musdt
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28.

Trandabotan (Blume) bist du,

dafl du diet im Winter verlobst.

die Schwester greift hinein in den Backtrog,

urn Kuchen mit Honig zu bereiten (= kneten)

5 und beide essen ihn mit Liebe.

Fulle Bruder, giefi* aus Schwester,

denn es verheiraten sich die ersten aus dem Dorfe.

und sie bringen eine Braut (= Schwan)

daft sie erfulle das Haus mit Licht,

10 daB sie fulle den Speicher mit Mehl.

Siehe da sie, wo sie komrat

wo sie kommt als Braut,

als Braut und als junge Frau.

Zwei Monde und zwei Sounen,

15 die Monde sind den jungen Mannern,

die Sonnen den jungen Frauen.

29.

Willkommen kam uns der Barbier,

um zu rasieren den Brautigam.

Rasiere ibn sehr schon

fur den Brautvater und Brautfuhrer,

und fur die Braut noch schoner.
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ia, muntrislu di pi frumte,

kg spare ku mare minte.

muntrislu pi sufruntsgale,

spare katserlu ku st$ale.

10 ia, muntrislu di pi nare,

kg $aste multu t§ algvdare.

(Ja muntrislu di pi dintsg,

salgvdasl'i a luj pgrintsg).

ia muntrislu di pi keptu,

15 spare ka birbSk aleptu.

(Ja muntrislu di pi bgrnu,

spare ka atlu ku fgrnu).

Mon astir (Krusevo). Olga Robi (Vangeliu Petrescu).

30. Wenn der BrSutigam zur Braut zieht.

nkisi ^rambolu la nv$asta;

dzutsets l'i s unkirdgse,ask§,

a mgsai, sl'i prukups$ask§,

a tatgsui, sl'i ausaskg;

5 nkl'initsun a soakrel'i

tu urekl'a a pQarkel'i,

nkl'initsuii a s6krului

tu urekl'a a p6rkului.

Ochrida. Bruder Dimonie.

31. Vor dem Kirchgange.

Tsii musatg, ah mgrata,

si asits lumbrus$aste fatsa

ka luts^dfirle dimingatsa!

distimele kindisito!

> la tine aveam unkisito,

doil'i n kale snadun§m.
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Da, seht ihm auf die Stirne,

er scheiiit von groBem Verstande.

Seht ihm unter die Stirne,

es scheint wie der Himmel mit den Sternen.

10 Seht ihm auf die Nase,

sie ist sehr zu loben.

(Seht ihm auf die Zahne,

und lobt seine Eltern.)

Seht ihm auf die Brust,

15 er scheint ein auserwahlter Widder.

(Seht ihm auf den Gurtel,

er scheint ein Hengst mit Ziigel.)

30.

Der Brautigam brach auf zur Braut;

sagt ihm, da8 er Gliick haben moge,

seiner Mutter, da8 es ihr gut gehen moge,

seinem Vater, daB er alt werde;

GriiBe an die Schwiegermutter

ins Ohr der Sau,

GriiBe an den Schwiegervater

ins Ohr des Schweins.

31.

Was giebt's Schone, ach Arme,

und so erglanzt dir das Gesicht

wie der Morgenstern in der Fruhe!

Bunt gesticktes Tuch!

zu dir war ich aufgebrochen,

daB wir uns beide auf dem Wege treffen.
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fg stri kale, snu krep§m,

kg 1 nikg sou z duk$a£te.

skQate punga den tso m$a§te,

10 un k&ragros ku mgnuse,

sgl poartg nv$asta di guSe.

Krusevo. Vangeliu Petrescu.

32. Beim Zuge yon der Kirche zum Hause des

Brftutigams.

Ma sgn bgn&lz Mitrus, luning,

kgn aduses ng yergking,

ng yergking ku sundukga mpling.

nu are nv$asta ngl'fmele,

5 ka sg nu alagg vitsinele.

nu are nveasta zbQargle,

ka sg nu alagg ubQ&rgle.

Ale nveastg, kund va sgz ying di la usg,

kg nu dzuts, kg este kgtusg,

10 sargsarf, sgl l'ai di guSg;

kund va sgz ying di la tsit§Qare,

sg nu dzuts, kg este sgrbgtQare.

ngp6i, ngp6i voj kuskril'i,

sg vgadg soakra dzinerle,

15 kg noi ng adusim un skifter

ka sg ng lugm lilits$a di pi mer,

noi ng adusim un skitfu,

ka sg ng lu§m un trup di silviu,

noi ng adusim un arsalan

20 sg ng lugm lilits$a di argafan.

Ochrida. -Dimitru Pelitsa.
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komm auf die StraBe heraus, daB wir nicht (vor Ungeduld)

denn sie ist klein und begreift es nicht. [umkommen,

Ziehe den Beutel und beschenke mir [dir] sie,

10 (mit) einem Thaler mit Henkel,

damit ihn die Braut am Halse tragt.

32.

Du sollst leben Mitru, du Licht,

denn du brachtest uns eine Braut (= Schwan)

eine Braut mit voller Kiste.

Die Braut hat keine Streiche (im Kopf)

5 daB sie [nicht] bei den Nachbarinnen herumlauft.

Die Braut hat (macht) kein Gerede,

daB sie [nicht] von Hof zu Hof lauffc.

Haidi, junge Frau, wenn es dir an die Thure kommt,

so sage nicht, es sei die Katze,

10 (sondern) springe auf, fall' ihm um den Hals;

wenn es dir an die Beine kommt,

sage nicht, daB Feiertag ist.

Dann, dann ihr Hochzeitsgaste,

die Schwiegermutter soil den Schwiegersohn sehen,

15 denn wir brachten einen Tauber,

um zu holen die Blute des Apfelbaums,

wir brachten einen Junggesellen,

um zu holen einen Zypressenstamm,

wir brachten einen Lowen,

20 um zu holen die Blume des Fliederstrauchs.

Weigand, Aromunen II.
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33. Bei der Ankunft vw dem Hause des Br&utigams.

Nkl'ingte, nv§ast§, fikl'ingte,

kg va ste duts la kasata,

kg va ste duts la vatrata;

s§ts o ai soakra di tinie

5 mas ku kelk$a di arikf§,

ma§ ku turta ditarusio.

Ochrida. Dimitru Pelitsa.

34. Beim Wasserholen Mittwoch nach der Hochzeit.

„Umple sorg, vgarsg frate,

sg T dgm ap§ ali krepatg!"

„Nuro agate ali krepatg

kg To fgame ali musatg!"

Krusevo. Vangeliu Petrescu.

35. Bel der Riickkunft vom Wasserholen.

Es mum§, stsastepts Hil'lu,

kgn tsadutse yiroking,

yiroking si kaso mplino!

kasg mpling di luning

5 ambare mplino di foring.

Krusevo. Vangeliu Petrescu.

36. Hochzeit des Flohs mit der Nisse.

Sgmbgdg dimn§ats§

si skul§ furniga,

zduse la mQarg

ku daQ groteg di mel'u,

5 to sfako kuldts,

t§ skl'samg nunlu sfurtatlu.

sinsur§ puriklu,

slo aminsusitsa nve,asta,
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33.

Neige dich, Frau, neige dich,

denn du wirst jetzt in dein Haus gehen,

denn du wirst jetzt zu deinem Herde gehen.

Halte die Schwiegermutter in Ehren,

nur mit der Flasche mit Raki,

nur mit Kuchen aus bestem Weizen.

34.

„Fulle Schwester, gieB' aus Bruder,

damit wir ihr Wasser geben der Verschmachtenden!"

„Sie hat keinen Durst, die Verschmachtende

sie hat Hunger, die Schone!"

35.

Komm heraus Mutter, erwarte deinen Sohn,

denn er bringt dir eine Braut,

eine Braut und ein voiles Haus!

Ein Haus voll von Licht

der Speicher voll von Mehl.

36.

Samstag fruh

erhob sich die Ameise,

begab sich zur Muhle

mit zwei Hirsekornern,

um Kuchen zu backen.

Und sie rief den Nun und den Brautfuhrer.

Es verheiratete sich der Floh,

nahm die Nisse zur Frau,
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tahtabiklu nunlu,

10 spidukl'ul furtatlu;

bubuliklu sokru

zbubulika sQakrg,

preftsg tounl'i,

dzundzunarlu desp6t,

15 inkisirg taif§.

Monastir. Helene Robi.

37. Tanzlied (Schwiegermutter).

Moi lilits§a alikg,

tsi tso aj[ boia salbitg!

laia soakrg nun va bun,

k§n d$ade un lai maimtin.

5 kundu zda di s ngrg$a§te,

skoate furka di mi agudgadte.

tu Igyig s mutr§aste,

sarpe laju, tsi s unvgrt§aste.

Ochrida. Briider Dimonie.

38. Tanzlied (Schwlegereltern).

Moi, lilits§a alikg,

tsi aperis salbitg,

RQaggii te a sokru tuj,

rqaggnte a sQakre taj.

5 albul sokru nu n va bun,

k§ l'i dzuk, el sn§rg§a§te,

l'a tsibuka, me agudgaste.

alban sgakrg nun va bun,

kg l'i dzuk, $a s ngrgga&te

10 skQate furka si me agudgaste.

Grebena. Zisi Papathanas.
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die Wanze zum Nun
10 und die Laus zum Brautfuhrer;

der Mistkafer war Schwiegervater,

die Mistkaferin Schwiegermutter,

Priester die Miicken,

der Rosenkafer Bischof,

15 so brach der ganze Zug auf.

37.

He, rote Blume,

die du gelbliche Farbe hast!

Meine bose Schwiegermutter will mir nicht wohl,

denn sie gab mir einen bosen Affen.

Wenn es sich macht, und sie wird bose,

so nimmt sie den Rocken und schlagt mich.

Im Spiegel betrachtet sie sich,

eine bose Schlange, die sich zusammenrollt.

38.

He, rote Blume,

die du dich erhobst gelblich,

bitte deinen Schwiegervater,

bitte deine Schwiegermutter.

5 Mein weifier Schwiegervater will mir nicht wohl,

wenn ich (es) ihm sage, wird er bose,

nimmt den Tschibuk, schlagt mich.

Meine weifie Schwiegermutter will mir nicht wohl,

wenn ich (es) ihr sage, wird sie bose,

10 nimmt den Rocken und schlagt mich.
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39. Tanzllcd (Brftutlgam).

Ndreptu tradze korlu.

lai Hil'ii de domnu,

kgn kglkds tsitsorlu,

laji dzone aleptu.

5 nun strundze dze&dzitle,

lai Hil'ii de domnu,

kgn se frungu n$dHle,

lai dzone aleptu.

ng&lile si mojrdzs&lile,

10 laj Hil'ii de domnu.

Hil'u de domnu damirg,

damirg si darmgtolg.

Anaiya tradze korlu,

lai Hil'ii de domnu,

15 kg se mutg pulberea,

lai dzone aleptu

de sunkarkg fustdnele,

lai Hil'ii de domnu.

fust&nele si vSsturle,

20 lai Hil'ii de domnu
Hil'ii de domnu damirg,

damiro £i darmgtolg.

Vlacho-Klisura. Naki VutSu.

40. Tanzlied (Braut).

Albg sgn te ved, o sor,

tsin te alikfs n kor,

ta sgn fats nou§ fits6ri

ka lutsgafir sg ka sort,

doi sngl'i pitretsem BesTi

ta sunv$askg kgftun so vesti;
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39.

Gradaus zieht der Reigen.

he, Sohn des Herrn,

du tratst mir auf den Fu6,

he, auserlesener Jungling.

5 drucke mir nicht die Finger,

he, Sohn des Herrn,

denn mir brechen die Hinge,

he, auserlesener Jungling.

die Ringe und die Perlchen,

10 he, Sohn des Herrn.

Sohn des Herrn vom Kaiserreich,

vom Kaiserreich und Anatolien.

Langsam zieht der Reigen,

he, Sohn des Herrn,

15 denn der Staub wirbelt auf,

he, auserlesener Sohn,

und dieRocke werden schmutzig (=beladensichdamit)

he, Sohn des Herrn,

die Rocke und die Kleider,

20. he, Sohn des Herrn,

Sohn des Herrn vom Kaiserreich,

vom Kaiserreich und Anatolien.

40.

Moge ich dich glucklich (= weiB) sehn, o Schwester,

die du dich dem Reigen angeschlossen hast,

mogest du neun Knaben gebaren

wie Morgensterne und Sonnen.

Zwei wollen wir nach Wien schicken,

da6 sie sich in lange Oberrocke und Rocke kleiden;
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doi sngl'i bgg§m la sholle

ta s ng -nvsatsg /ramatikie;

doi sng l'i bgg^m pormgteftsi

10 pi zinat$a a tgtunlor;

doi s no, l'i bgg§m prgmgtari

ta sn§ koas§ fust&n so s&kuri;

sun slu bgg§m tsobanba&,

ta sng adukg umtu skas.

15 avdzgn, le yamanda m$a,

kundu zyine di kutg tsitsQare,

snul' dzuts, kg §aste sgrbgtQare;

avdzgn, le mu&ata m$a,

kundu zyine di kuto kap,

20 s nun dzuts, kg nu mi bag.

ku nRerdu s unRer<$iseaskg

sadavgg §§ shgris^ask^

s ka pgrintsil'i s ausaskg.

Muskopolje. Vasilios Baltu.

41. Tanzlust.

'ajdi Tino, k§ splundze fitsorlu!

„kara splundze, las§ skreapg,

mine din koru nu me dispart"

'aidi Tino, kg smuri fitsorlu!

5 „kara smuri, dumnidzgu sul l'artg,

mine din koru nu me dispart."

'aidi Tino, kg zvine borbatlu!

„kara zvine, gine vine,

mine din koru nu me dispart."

10 'aidi Tino, kaftg salgks^askg!

„are muma slu mutreaskg

mine din koru nu me dispart."

Gopes. Dimitru Pelitsa aus Ochrida.
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zwei schicken wir auf die Schule,

damit sie Gelehrsamkeit lernen;

zwei lassen wir Kaufleute werden

10 das Geschaft der Vater;

zwei lassen wir Schneider werden

daB sie nahen Weiberrocke und Pelzjacken;

einen lassen wir Hirtenfuhrer werden,

damit er uns Butter und Kase bringe.

15 Hore, mein Diamant,

wenn es dir an die Beine kommt,

sage ihm nicht, daB Feiertag ist;

hore, meine Schone,

wenn es dir an den Kopf kommt,

20 sage nicht, ich lege mich nicht.

Mit Gliick sollen sie gedeihen,

sich vermehren und sich freuen

und wie die Eltern alt werden.

41.

Komm mit Tino, dein Kindchen weint!

„Wenn es weint, laB es platzen,

ich .gen' nicht vom Tanze weg."

Komm mit Tino, dein Kindchen ist gestorben!

5 „Wenn es starb, moge ihm Gott gnadig sein,

ich gen' nicht vom Tanze weg."

Komm mit Tino, dein Mann ist gekommen!

„Wenn er gekommen ist, ist er willkommen,

ich gen' nicht vom Tanze weg."

10 Komm mit, er will sich umkleiden!

„Er hat die Mutter> daB sie fur ihn sorge,

ich gen' nicht vom Tanze weg."
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42. Tanzlled.

Yaz§k, yaz§k di voi, dzungame,

vunsur&ts ka di zgmane,

vg li luats nv$£stile nits,

di fudzits, li prghtisits.

5 v§ li luats nv$astile mgri,

li nvgrtits tu tumbgri;

li mistets kuti un dukmen.

dukmenladzri ku mgnusg

nv^astile l'i bagg di gu&g,

10 dukmenladzri ku kgrtel',

sTi bagg nvgastile di veri.

Ochrida. Bruder Dimonie.
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42.

Wehe, wehe euch, der Jugend,

ihr verheiratet euch wie vor Alters,

ihr nehmt euch kleine (=junge) Frauen,

und flieht, und verlaBt sie.

5 Ihr nehmt euch groBe Frauen,

und hullt sie in Mantel ein;

ihr beschenkt sie mit je einem Goldstiick.

Die Goldstucke mit Osen,

die Frauen tragen sie urn den Hals,

10 die Goldstucke mit Ringelchen,

die Frauen tragen sie an den Ohrringen.
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III. Kapitel.

Abschiedslieder.

In dem nachfolgenden Abschnitte stelle ich alle die Lieder

zusammen, die ihren Ursprung in dem Umstande haben, daB

die Aromunen, die nicht der Hirtenbevdlkerung angehoren, ihren

Lebensunterhalt in der Fremde suchen, wodurch sie Monate ja

Jahre von der Heimat fern gehalten werden. Gruppe A. Nr. 43—53

enthalt die Lieder, in denen dem Trennungsschmerze Ausdruck

gegeben wird. In Gruppe B. Nr. 54—59 wird das Verlangen

nach dem fernen Geliebten, in Gruppe C. Nr. 60—63 seine

Wiederkunft geschildert.

Die Aromunen, die die rauhen Gebirgsgegenden des Pindus-

und Grammosgebirges bewohnen, waren darauf angewiesen, als

das Volk zahlreicher wurde und nicht mehr allein von der

Schafzucht leben konnte, ihr Brot in der Fremde zu suchen.

Bei Albanesen und Griechen ist dies weniger der Fall, noch

seltener aber bei den Slaven, da sie als Ackerbauer die Ebene

inne haben oder doch in niederen Gebirgsgegenden wohnen, die

den Ackerbau gestatten.

In dieser Gattung von Liedern zeigt sich, daB auch der

kuhle Aromune einer tieferen Gefiihlsbewegung fahig ist, die so

selten in den ubrigen Gattungen hervortritt. Selbst die Liebes-

lieder lassen zum groBten Teile kalt und sind weit entfernt,

eine Tiefe des Gemutes zu offenbaren, wie wir sie etwa im

slavischen Volksliede finden. Doch wenn ich sage „der Aro-

mune" zeigt die Gemutsbewegung, so bezieht sich das mehr auf

die Frau die vom Trennungsschmerze ergriffen in Klagen aus-
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bricht; der- Mann ist gefaBt, denn er weiB von friiher Jugend,

daB es seine Bestimmung ist, einmal ins Ausland gehen zu

miissen.

Welcher Art der Erwerb ist, zu dem die Aromunen in

die Fremde ziehen, will ich im Folgenden schildern.

Unter der Hirtenbevolkerung konnen die Abschiedslieder

nicht vorkommen, da die Hirten bei ihren Wanderungen ihre

Familien mit sich nehmen. Mehr schon bei den Keradii (auch

kgrvgnar und aguyat genannt). Diese ziehen mit ihren Pferden

und Maultieren uberall umher und selbst die Bahn hat ihrem

Erwerbe nur wenig Abbruch gethan, denn man verlaBt sich auf

ihre Treue und Zuverlassigkeit mehr als auf die der Beamten.

(Ich habe nur von einem einzigen Falle gehort, daB arom. Keradzi

die Giiter nicht an ihrem Bestimmungsorte abgeliefert haben.)

AuBerdem kommen sie direkt in die Magazine und laden

die Waren da ab, wo sie gebraucht werden. So gelangt das

meiste Getreide von Thessalien zu Pferd nach Volo, nicht mit

der Bahn. In Makedonien ziehen sie nicht nur von Salonichi

iiber Monastir, Kortsa nach den Kustenplatzen der Adria, sondern

wandern auch nach Sofia und Konstantinopel, so daB sie oft

wochenlang von zu Hause fort sind. Getreide, Salz, Wein und

Ol sind die hauptsachlichsten Artikel, die sie verladen. AuBer-

dem beschaftigen sie sich auch mit dem Transporte der Reisenden.

Sie sind meist unbewaffnet, da sie wenig von den Raubern,

vielfach Landsleuten, zu furchten haben; man beschuldigt sie,

und wohl nicht mit Unrecht, daB sie diesen oft Spionendienste

leisten, wozu sie auch durch ihr bestandiges Umherreisen und

ihre Kenntnis von allem, was im Lande vorkommt, am besten ge-

eignet sind. Sie ziehen meist zu groBeren Karawanen vereint, mit

20 bis 200 Lasttieren. Einer ist der Fiihrer, dessen Anord-

nungen die andern gehorchen. Sie verbringen die Nacht fast

immer mit ihren Tieren im Freien, selbst im Winter, bedeckt

von ihrem schweren Mantel aus Ziegenhaaren (tumbare). Auch
fur das Futter der Tiere haben sie nur geringe Ausgaben, denn

im Gebirge treiben sie sie hin, wo es ihnen gut dunkt, und in

der Ebene bezahlen sie nur eine Kleinigkeit an die Besitzer der
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Wiesen. An Gerste bekommen ihre Pferde nur sehr kleine

Rationen, und sie selbst begnugen sich mit Brot, Paprika, etwas

gesalzenem und getrocknetem Fleische, machen sich auch kein

Gewissen daraus, wenn es moglich ist, Maiskolben, Melonen

u. s. w. von den Feldern wegzunehmen. So ist ihr Verdienst,

trotz der billigen Fracht, groB genug, dafi der Besitzer von nur

drei Pferden seine Familie unterhalten kann.

Noch mehr als die Keradzi sind die Handwerker von der

Heimat entfernt Viele haben allerdings in der neueren Zeit

ihre Familien in die Orte, wo sie ihren Unterhalt finden, naeh-

kommen lassen. Die aromunisehen Handwerker zeichnen sich

besonders aus in Arbeiten, zu denen neben Geschicklichkeit der

Hand eine besondere Ausdauer erfordert wird, wie in der Silber-

Filigranarbeit und Holzschnitzerei. Der aromunische Silber-

arbeiter (hrisik) hat nur wenig Handwerkszeug: einige Zangen,

Hammer, Zirkel, Kohlenfeuer mit Blasebalg, Feile, Schraub-

stock und die „sirmakyaseu, d. i. eine Platte, in der eine Menge

Locher von verschiedener GroBe sind, durch die die Silber-

faden gezogen werden, .bis sie die gewiinschte Diinne haben.

Die Faden werden einzeln oder auch zu dreien verflochten zu

Giirtelschnallen, Tassen, Korbchen, Bechern, Zigaretten- und

Tabaksschachteln, Uhrketten, Armbandern, Brochen, Kreuzen,

Ringen, Knopfen u. s. w. verarbeitet, und alle diese Dinge

sind mit einer Sauberkeit, Zierlichkeit und einem Geschmacke

angefertigt, der geradezu in Erstaunen setzt Keineswegs be-

wegen sie sich dabei in den uberkommenen Formen, sondern

jeder Meister sucht seinen Ruhm darin, neue Formen und

Verzierungen zu erfinden. Die Tasse mit Untertasse • und die

Schnalle auf Tafel I stammen aus Monastir, das Armband aus

Domoko in Thessalien.

AuBer den genannten Gegenstanden, die ganz aus Silber

gearbeitet sind, verfertigen sie auch fur Gewehr-, Pistolen-,

Dolch- und Jataganschafte die "Oberziige in Filigran. Sie sind

ferner Meister im Metallziselieren, sowie in eingelegter Arbeit

in Silber. Es darf auch nicht verschwiegen werden, daB viele

ihre Kunst angewandt haben, um antike Miinzen nachzuahmen
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in einer Weise, dafi selbst Kenner getauscht werden. Wenn
die Munze gegossen ist, bearbeiten sie den Rand derart, dafi

es scheint, als ob sie gepragt sei.

Ihre Arbeiten, die durch die monatelange Arbeit oft einen

ganz bedeutenden Preis haben, werden namentlich von den

reichen Beys gekauft, die sie meist zu Geschenken benutzen.

In alien groBeren Orten der Balkanhalbinsel kann man
aromunische Silberarbeiter finden, selbst nach Osterreich und

Italien (Rom) sind sie gezogen. Die Silber-Filigranarbeiten

in Venedig haben eine auffallende Ahnlichkeit mit denen

der Aromunen, wahrend die der Tyroler und Vierlander ab-

weichen. DaB ein Zusammenhang zwischen beiden besteht,

ist unzweifelhaft, nur vermag ich aus Unkenntnis der Verhalt-

nisse in Venedig nicht zu entscheiden, ob die Aromunen ihre

Kunst in Venedig gelernt haben, oder ob sie ihre Kunst dort-

hin gebracht haben. Die Beziehungen zwischen Venedig und

Muskopolje, der fruher ersten Handelsstadt im Innern der Tur-

kei, waren sehr innig. Viele der reichen Moskopoleani hatten

Filialen in Venedig und ein lebhafter Verkehr zwischen beiden

Orten fand statt. Einer der schonsten Palaste am Canal Grande

in Venedig gehdrt dem alten Baron Sina aus Muskopolje. Der

Umstand, dafi kein einziges der Werkze.uge einen italienischen

Namen tragt, sondern meist tiirkische, auch griechische und

slavische, scheint gegen eine Einwanderung der Kunst aus

Italien zu sprechen.

AuBer den in Stadten ansassigen Silberarbeitern giebt es

auch solche, die umherziehen, sich zuweilen an einem Orte einige

Wochen aufhalten bis es keine Arbeit mehr giebt. Sie machen

mehr grobe Arbeiten fur die bauerliche Bevolkerung, wie Gurtel,

Schnallen, Schmuckgegenstande in getriebener Arbeit oder ge-

gossen. Das Material enthalt natiirlich nur wenig Silber. Durch

Einfuhrung der billigen und gefalligen Schmuckartikel aus

Europa wird fur diese Sorte Arbeiter die Existenzbedingung

immer schwieriger, wahrend den Arbeitern in den feineren Sachen

weniger Konkurrenz erwachst.

Auch in Holzschnitzereien haben einige Aromunen GroB-
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artiges geleistet. Ich meine nicht jene Arbeiten, die von den

Hirten aus langer Weile ausgefuhrt werden, wie Loffel, deren

Stiel etwa den Kampf einer Schlange mit einem Storche dar-

stellt, oder Cigarettenspitzen mit Menschen- und Tierfiguren

u. dgl., das sind nur Spielereien im Vergleich zu den Holz-

schnitzereien in den Kirchen. Die schonste Arbeit dieser Art

befindet sich in der Hauptkirche in Krusevo; der ganze soge-

nannte „templon" d. h. die Wand, die die Gemeinde von dem

Altare abschlieBt, besteht, wie auch unser Bild (Tafel II) er-

kennen laBt, aus einer Anzahl Bilder, die durch je drei aus

Blumengewinden bestehenden Saulen, und zwar alle in ver-

schiedener Art ausgefuhrt, getrennt sind. Der obere und untere

Teil ist auBerst reich, geschmack- und kunstvoll gehalten. Der

Verfertiger soil zwanzig Jahre daran gearbeitet haben, eine Zeit-

dauer, die in Anbetracht der GrdBe der Arbeit nicht iiberrascht.

Viele Kirchen der arom. Gemeinden haben dergleichen Schnitze-

reien, aber freilich sind nicht alle so kunstlerisch gearbeitet,

wie jene in Krusevo.

Auch als Schneider zeigen die Aromunen ihre Geschick-

lichkeit. Die Muhamedaner tragen auf ihren Jacken (dzamadan

und tsepkin) Schniiren, die in unzahligen Windungen fast die

ganze Oberflache derselben bedecken, und sie setzen ihren Stolz

darein solche Verzierungen zu haben, die sich bei keinem anderen

wiederfinden. Und da sind es speziell die arom. Arbeiter (die

tsepkindzi), die den groBten Euf der Erfindungsgabe haben.

Der vornehme Tiirke ist ein groBer Freund von feinem

Schuhwerke; er tragt Stiefeletten aus Kidleder und dariiber

Halbschuhe aus Glanzleder, die* so fest anschlieBen, daB man
gar nicht sieht, daB es tFberschuhe sind. Meist sind es arom.

Schuhmacher, die diese feine Arbeit ausfuhren.

Aller groben, schweren Arbeit ist der Aromune abhold.

Feldbauer wird er nur ausnahmsweise; Schlosser und Schmiede

sind meist Zigeuner, Steinbrecher und Maurer meist Bulgaren.

Wenn Kanitz in seinem Serbien p. 322—328 iiber die Zinzaren

sagt, daB sie die einzigen Architekten der Tiirken waren, daB

ihre Arbeiten selbst die der Architekten von Fach iibertrafen,
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so ist das gewaltig ubertrieben. Wenigstens in Makedonien ist

es so, dafi bei weitem die meisten Arbeiten von Bulgaren aus-

gefuhrt werden. Ganze Dorfer leben von dem Maurerhandwerk.

Die bulgarischen Maurer von Smilevo (siehe erster Band II,

15) bei Monastir, von Kiretskjoi bei Salonichi sind weithin be-

kannt. Selbst in den aromunischen Dorfern wie Vlacho-Livadhoo,

Gopes, Krusevo habe ich beobachtet, dafi man Bulgaren und

nicht Aromunen bei dem Neubau von Hausern und Kirchen

verwendet. Und zwar machen diese nicht nur die Maurerarbeiten,

sondern auch die Zimmer- und Schlosserarbeiten. Nur in einem

sind, wie man mir versicherte, die aromunischen den bul-

garischen Arbeitern iiberlegen, namlich im Bruckenbau, nament-

lich da, wo es sich um eine grosse Spannung handelt. Als

Beispiele wurden mir gegeben die Briicken von Smixi bei

Kastoria, von Vovusa in Zagori, die allerdings durch die Kiihn-

heit und Leichtigkeit des Baues die Bewunderung des Reisen-

den erregen (s. Tafel III). Die Breite der Briicken betragt

^etwa 2 m; die Steigung nach der Mitte ist so bedeutend, dab

man Stufen angelegt hat, um den Saumtieren das tJberschreiten

zu ermoglichen. Fur Wagen sind die Briicken unpassierbar.

Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daB man bei

ihrem TJberschreiten in Lebensgefahr schwebt.

Eine von den Aromunen bevorzugte Beschaftigung ist die

der Handzi. tJberall auf meinen Reisen in Makedonien, Alba-

nien, Epirus und Thessalien traf ich sie an. Haufig haben

sie, in den Dorfern wenigstens, mit dem Hane hoch einen Kram-

laden verbunden, in dem samtliche Artikel, die die Dorfbewohner

bedurfen, zu haben sind. Ihr Verdienst ist zwar gering, weil

der Verkehr unbedeutend ist; aber sie selbst haben so wenig

Bedurfhisse, daB sie es im Laufe der Zeit doch zu etwas bringen.

Dann gehen sie meistens in einen grotien Ort, eroffnen einen Kram-

laden oder ein Wirtshaus, leihen Geld aus, kaufen sich ein Tsiftlik

und mit 50 bis hochstens 60 Jahren sind sie vermogende

Leute, die sich in ihr Heimatsdorf im Gebirge zuruckziehen.

Bei ihrer Ausdauer, Sparsamkeit, Intelligenz und Vor-

sicht, Eigenschaften, die sie den Juden ahnlich machen, haben

Weigand, Aromunen II. 5
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es viele von ihnen zu ganz . bedeutendem Vermdgen gebracht.

An samtlichen groBeren Platzen des Mittelineers, besonders in

Agypten, giebt es aromunische Handelshauser, selbst in Hamburg
(Sosides aus Neveska), Petersburg und London sind Kaufleute

aus den weltverlorenen PindusdSrfern ansassig. Die Wiener

Sina und Dumba stammen aus Muskopolje und Platsa, der

Moskauer Averof, ferner Sturnara und Tositsa, die Wohlthater

Griechenlands, aus Metsovo, Pinika aus Monastir, Simota aus

Klisura, Perdhiki (Volo, Piraus und Triest) aus Dobrinovo etc*

Kaum hat der Junge mit 14 Jahren die Schule verlassen,

so muB er in irgend einem Orte der Ebene bei einem Aro-

munen in die Lehre treten. Im 20. bis 25. Jahre kommt er in

did Heimat zuruck, wo seine Verwandten ihm eine Braut aus-

gesucht haben. Die Hochzeit findet statt und der arme Bursche

muB schon wieder die Frau verlassen. Bei diesem Abschiede

begleiten Verwandte und Freunde den Scheidenden ein Stuck

Wegs unter Singen und Klagen. Jahre vergehen oft, bis er

Gelegenheit hat, in die Heimat zu kommen, wo er vielleicht

einen erwachsenen Sohn vorfindet. Manche Dorfer in Zagori

senden fast die gesamte mannliche Bewohnerschaft in die Fremde,

so z. B, Tsernesi, Makrini, Flamburari, wo ich bei meiner

Durchreise aufier Pfarrer und Lehrer nur noch einige altere

Manner antraf.

In Nr. 43 tritt der uns fremdartig beriihrende plotzliche

Wechsel der redenden Personen hervor. In den ersten 2 Zeilen

direkte Anrede des Dichters, Zeile 3 und 4 dienen zur Er-

klarung, 4 und 5 Frage der Mutter, 6—10 Antwort des Mad-

chens, 11 bis Ende Klage des Madchens an den Mann oder

Geliebten gerichtet. Sie will ihn durch einen Zaubertrank

zuriickhalten, da sie aber doch fuhlt, daB das nicht moglich,

will sie schreien vom Hugel, will klagen urn den Geliebten,

wie der Vogel im Marz.

Nr. 44. Wenn die Blatter eins nach dem andern von den

Baumen fallen, wenn der Wind uber die Berge braust, verlassen

die jungen Manner die Frauen, diese bleiben und weinen und

mussen sich in ihr Schicksal ergeben.
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Nr. 45 V. 11 „kufig" bedeutet irgend ein HolzgefaB, es

hangt mit „kofe— Holzflasche" zusammen. Der Inhalt des Liedes

erinnert an Nr. 27.

Nr. 46. Die junge Frau klagt, bei wem sie nun, da

der Mann sie verlafit, bleiben solle. Er sucht sie zu trosten

mit Vater, Mutter, mit den Schafen; aber sie weist alle Trost-

griinde ab. Wie riihrend naiv bittet sie, sie wolle sich bei Tag

in ein Rebhuhn verwandeln und unter dem Saumsattel verborgen

sein, bei Nacht aber als Wiesel bei ihm sein, um doch im

stande zu sein, den Tisch fur ihn anrichten zu konnen, oder

wie in Nr. 48, sie mochte als Apfel oder wie im Liede aus der

Manjana Nr. 99 als „haimali" (ein dreieckiges Silberstiick) ihm

auf der Brust hangen. Nr. 47 und 48 schlieBen sich eng an

Nr. 46 an.

Nr. 49 habe ich bereits in einer Variante in den Olympo-

Walachen 118 veroffentlicht, auch findet es sich bei Petrescu

in den Mostre II. 74 im Dialekte von Krusevo. Es ist wohl

das einzige, in dem auch der Mann seinem Gefiihle Ausdruck

giebt, und beim Abschiede seine Frau der zarten Fursorge seiner

Verwandten empfiehlt, bis er wiederkehre, „ka aslan" wie ein

Lowe, in dem Sinne als „gemachter Mann", nicht aber wie

Tiktin im Litteraturblatt f. rom. u. g. Phil. 1889 XII, 460

korrigieren will „ku aslan" d. h. „mit Geld". Das Lied ist sehr

verbreitet, aber immer nur in der Form „ka aslan".

Nr. 50. Wie ergreifend klingt die Klage der Neuvermahlten

beim Scheiden ihres Mannes, nachdem sie sich kaum kennen

gelernt hatten. Vermutlich ist in Zeile 9 „siaklu— Mantel" statt

saklu zu setzen. V. 16 heifit wortlich: dafi sie bezahlen bei

der Armut.

Nr. 51 Vers 11 „arvanliu" wird ein Pferd genannt, das

den Ravan, eine Art von PaBgang, geht.

In Nr. 52 und 53 bringe ich zwei Lieder, die an die alt-

franzdsischen „aubades" und an die mittelhochdeutschen „Tages-

lieder" erinnern. Das erste stammt ganz aus dem Norden des

Gebietes, das zweite aus dem Suden, doch ist letzteres unver-

kennbar gleich dem zweiten Teile des ersteren und nur als
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Abschiedslied bekommt es einen Sinn. In Vers 2 „drei Uhr"

ist im Sommer nach tiirkischer Zeit gegen 11 Uhr. V. 12

„formak" steht vermutlich nur des Eeimes wegen zu „bumbak",

es heifit „Gift" und im iibertragenen Sinrie auch „Sorgen", und

so konnte moglicherweise auch die Bedeutung sein „das sorgen-

volle Lager", da er sie verlassen will, s. Nr. 57 Anmerkung.

Nr. 54. Die Mutter eines Madchens, dessen Geliebter in

die Fremde zog, ist bose dariiber, dafi ihre Tochter sich uber

ihr Schicksal beklagt, da es ihr doch nicht besser zu ergehen

brauche wie alien andern Frauen auch. V# 6 ^l^skgnesku —
platze mit einem Knalle."

Nr. 55. In diesem Liede wird in kraftiger Weise dem

Unwillen iiber das Fortziehen der Manner Ausdruck gegeben.

V. 10 „die Goldmiinzen von der Stirne" sind die Gabe des

Brautigams, bestehend in Goldstucken, die an dem FeB getragen

werden. V. 19 „Vlohuto" wird die Kumanin Daciens genannt.

V. 22 „inkat", gewohnlich „hikat" — Leber, Sitz des Lebens

und der Liebe.

Nr. 56. Ein Madchen, das ihren Schatz iu der Froind

hat, weist die Liebeswerbungeu eines andern zuriick und sagt,

sie wolle noch drei Jahre warten. V. 13 „tsipune" ist das unter

dem Mantel befindliche Kleidungsstiick aus weifier Wolle ohne

Armel.

Nr. 57. Hierzu horte ich eine sehr ahnliche Variante

in Muskopolje die anfiingt: „Lele, pi doi munts", und in V. 13

ist jjinorgzle" durch „formatseu ersetzt, letzteres hat also die

Bedeutung „Sorgen" ganz wie in Nr. 52 V. 12.

Nr. 58. Auch hier wie in 56 weist eine Verlassene die

Werbungen eines andern zuriick, sie wolle sich lieber im Meere

ertranken, als dem Geliebten untreu werden.

Nr. 59. Die Gedanken der Braut weilen bestandig bei

dem fernen Geliebten. Die Freundinnen kommen, um sie fur

den Abend einzuladen. Da malt uns der Dichter das Bild, das

ihr vor Augen schwebt. Die schone Gestalt des Geliebten,

der auf dem Maultiere sitzend seine Lieder erschallen laBt, oder,

wie eine andere Fassung des sehr verbreiteten Liedes sagt, das
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Taschentuch um den Kopf gewickelt hat, urn sich vor den

gluhenden Sonnenstrahlen zu schiitzen, die Lippen sind ihm

vor Durst aufgesprungen und die Holzflasche ausgetrocknet

In Nr. 61 wird der Geliebte weder von Vater, Mutter

noch Schwester erkannt, aber als er der Braut, die gerade ge-

traut werden soil, das ubliche Brautgeschenk geben will, erkennt

ihn diese jubelnd als ihre „Sonne" und folgt ihm in sein Haus.

Ganz ahnlich ist Nr. 62; in Nr. 63 aber weist die Braut den

wiedergekommenen Geliebten entriistet ab, weil er ihr neun Jahre

nicht ein Wort geschrieben und keinen GruB geschickt hat; sie

rat ihm Monch zu werden.

Digitized byVjOOQIC



Grruppe A. Abschied.

43.

„F§atg, l§a figatg,

tsi stai nvernatg?"

nardze mgsa, ntr§abg

dis afl§ niptutg.

5 „Tsi ai, lga figatg, tsi ai,

tsi ai, di nu pots?"

„Minte, tsi n av§am

dado, nu nam tutg.

un dzone, tsin av$am,

10 kaftg ta sgn fugg."

„„Nu tse rgu di mine,

di dbil'i pgrints?

tQarngte nk61§a

sgts dzuk ng habare.

15 va sgts fak mgyfe,

ta ste torn din kale;

va sg url pri dz§ano,

ka puillu tu martsu.""

Perivoli. Naki Nikola Bgydt.

44.

Munte, lai munte,

multe arale tsaj.

vimturile te batti,
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43.

„Madchen, ach Madchen,

was stehst du betriibt?"

Die Mutter geht (zu ihm), fragt

und fand (sie) krank.

5 „Was hast du, ach Madchen, was hast du,

was hast du, dafi du krank bist?"

„Den * Verstand, den ich hatte,

Mutter, nab' ich nicht mehr beisammen.

Ein Schatz, den ich hatte,

10 will fort von hier."

(Zum Geliebten gewandt) „ „Hast du nicht Erbarmen

mit beiden Eltern ? [mit mir,

Wende dich hierher,

dafi ich dir eine Nachricht sage.

15 Ich will dir einen Zaubertrank machen,

dafi du dich vom Wege abwendest,

ich will auf dem Bergesabhang schreien

wie der Vogel im Marz.""

44.

Berg, boser Berg,

viele tJbel hast du.

Die Winde treffen dich,
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ffrjndzile skadii,

5 kute ung, daQ.

dzonl'i sfugii,

nv§astile splungu.
* „fu vg tsets, voi dzon,

va ng venfm Snoi."

10 „iu nerdzem noi,

nu venit8 voi."

Verria. Joan Dalametra.

45.

„Pi la pQartata trits§am.

es, l$a vrutg, ste ved noRganig;

kg voi s fug sg nun te ved.

tsin dimundz, vrutg, ste pitrSk?"

5 „Un Keptine Sng lgyig,

sun skamnu di kelkfg,

tra sgn sgd sni Keptin perl'i

peril a n6i atseT di hrisozmg;

truplu a ngu tsgl di silviu,

10 narea mga ka kundil,

gura a mga ka di kufig

gusa a m$a di fgrfgriu,

kalembar! vrutlu a ngu,

skama trgarg zyin."

Ochrida. Briider Dimonie.

46.

: „Tu, l$a nveastg, nikg, nikg

ndzug de astgdz un te luai,

astgdz van te alas sgn tug."

„Kara vas fudz, ku kare va smi alas?"i

„Va n te aids ku mumg s tatg."
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die Bl&tter fallen

5 eins nach dem andern. (=je ems, je zwei)

Die Burschen ziehen fort,

Die Frauen weinen.

„Wohin ihr geht, ihr Burschen,

werden auch wir gehen."

10 „Wohin wir geheu;

kommt ihr nicht"

45.

„An deiner Thure ging ich voriiber.

Komm heraus, Schatz, dafi ich dich ein Weilchen sehe;

denn ich will fort und sehe dich nicht (mehr).

Was verlangst du, Schatz, dafi ich dir schicke?"

5 „Einen Kamm und einen Spiegel,

und einen Stuhl von Glas,

daB ich sitze und kamme meine Haare,

meine Haare von Goldfaden;

Mein Korper wie eine Cypresse,

10 meine Nase wie ein Federhalter,

mein Mund wie ein Becher,

mein Hals wie von Porzellan,

Gliickliche Eeise! mein Schatz,

und komme fruher (als abgemacht)!"

46.

:|„Du arme kleine, kleine Frau,

heute vor acht Tagen nahm ich dich,

heute werd ich dich verlassen und wegziehen."

„Wenn du weggehst, bei wem willst du mich lassen?"|

„Ich werde dich lassen bei Mutter und Vater."
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„Img stat§ &mine ave,dm

dzone ka tine nun av$am.":||:

„Vafi te alas ku kase musate."

„Ka8e musate amine avgam,

10 dzone ka tine nun avgam." :
||

:

„Van te aids ku turma di oi."

„Luplu intrg smgkg turma,

turma di oi s mine av$dm

;

amine ku tine va zyin."

15 „Are Turtsi, va sti arik$askg."

yyDzuq va ami fak piturnikl'e,

va smi aakundu tru sunidr.

nQaptga smi fak nivestul'e,

sg z bag mgasg §9 stso skol."

GopeS. Dimitru Pelitsa.

47.

„nikg neram, nikgn me luaa,

tora va fudz si iu van me »ld3?"

„Va te aids ku mgn sku tatgn

si tu kasa ats$d muSato."

5 „Mumg statg nam si mine

si dzone nu nam ka tine.

Qargts bung, lai dzun$ale,

ku tranddfilats tu mung.

snu fats mults an tu ks^ane,

10 di me ald£ forg fum^al'e.

kundu va yi6, sg n dai habare,

saufigu p6rtsile ku nare,

ses afQarg sgn te aSteptu,

sgts l'au kallu de kgpestru."

Grebena.
,

Zisi Papathanas.
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„Mutter und Vater hatte auch ich,

einen Burschen wie du hatte ich nicht.":||:

„Ich werde dich lassen bei schonen Hausern."

„Sch5ne Hauler hatte auch ich,

10 einen Burschen wie du hatte ich nicht.":||:

„Ich werde dich lassen bei der Schafherde."

„Der Wolf bricht ein und fHBt die Herde,

eine Schafherde hatte auch ich;

auch ich will mit dir kommen."

15 „Da sind Tiirken, die werden dich rauben."

„Am Tage werde ich mich zum Rebhuhn machen,

werde mich im Saumsattel verbergen. [machen,

In der Nacht werde ich mich zum Wiesel (oder Marder)

daB ich dir den Tisch anrichte und ihn wieder aufhebe."

47.

„Klein war ich, klein hast du mich genommen,

jetzt wirst du weggehen, und wo wirst du mich lassen?"

„Ich werde dich lassen bei meiner Mutter und bei meinem

und in dem Hause jenem schSnen." [Vater,

5 „Mutter und Vater habe auch ich,

aber einen Burschen wie dich habe ich nicht.

Lebe wohl (= gute Zeit dir), mein Schatz,

mit der Rose in der Hand.

Bleibe Dieht viele Jahre in der Fremde,

10 daB du mich laBt ohne Familie.

Wenn du kommen wirst, sende Nachrieht,

daB ich die Thiire mit Honig.bestreiche,

daB ich hinausgehe und dich erwarte,

daB ich fuhre dein Pferd am Halfter."
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48.

„Astgdz nesku, mune va sfug,

porumba m$a!"

„iu vasfudz, £u vaste duts,

dzonle a meu?

mine ku kae vasme alas

sifterlu a meu."

„Va ste alas ku mgta sku tata."

5 „Mumg statg nam algsatg,

sku tine me am nkurunatg."

„Va ste aids ku sor ku frate

s mine va sme duk departe."

„mine singurg nunargm^n,

10 kg ku tine va zyin."

„Kal$a i lungg, nu pots s imni."

„Fgnme mer, baggme nsin! a

„Va sme aggrsesku, va ste musku."

„Nu esku fgrm&k, ta ste nfgrm&ts,

15 nesku nare, va ste ndultsesku."

Krusevo. Vangeliu Petrescu.

49.

Plgndzime, dado, plgndzime,

kg va sgfi fug, lailu, tu ksgane,

tu ks$ane multu diparte.

nu se stsie bang smQarte;

5 va sgn, trek pitu amare,

nu se stsie a m$a turnare.

muntr§d, dado, kae i tu ub6r,

kg mine, me akatsg mare dor.

m par kg vine kgrvgnarlu,

10 sufletlu va sgn Ta harlu.
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„Heute bin ich (hier), morgen zieh ich,

mein Taubchen!"

„Wohin ziehst du, wohin gehst du,

mein Schatz?

5 Mich, mit wem laBt du mich,

mein Tauber?"

„Ich lasse dich mit deiner Mutter uud deinem Vater.

„Mutter und Vater nab* ich* verlassen,

und mit dir habe ich mich verheiratet."

10 „Ich lasse dich bei Schwester und Bruder,

und ich werde ziehen weit von hier/'

„Ich allein bleibe nicht,

mit dir will ich gehen."

.,Der Weg ist weit, du kannst nicht marschieren."

15 „Mach' mich zum Apfel, trage mich am Busen!"

„Ich werde mich vergessen und werde dich beiBen."

„Ich bin kein Gift, dafi du dich vergiftest,

ich bin Honis:, und werde dich versuBen."

49.

Beklage mich, Mutter, beklage mich,

denn ich, Armer, gehe in die Fremde,

in die weite, weite Fremde.

Man kennt nicht Leben und Tod,

5 ich werde iibers Meer ziehen,

ich weiB nicht, ob ich wiederkomme (= mein Wiederkommen

Sieh', Mutter, wer im Hofe ist, [ist nicht bekannt).

mich ergreift groBer Schmerz.

Es scheint, daB der Pferdefuhrer kani,

10 Charon wird meine Seele holen.
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dipunen, dado, disozle,

kg nv$astan plundze mgrgzle.

dado, l'a nvgasta di mgng, ^ .,

kg mine va sfug kgtrgn Sgrung.

15 Mine vg alas Qarg bung,

sgn l'au kgpestrul tu mgng.

Nv$asta sgno av6ts iiggtan, \

pgng sme tornu ka aslan.

Monastir. Olga Robi.

50.

Tsin fu ar&Q tini ahtare.

ak&ts sg spun, un yine zale

stu keptu suskirare

stu okl'i lgkgrmare.

5 unluaj un dzone ka spare;

ngs ku mine avu sed$are

ng stgmgng; tg tsi hare?

nu dukii di a m§£ mgrtare!

slo saklu di orfgnie

10 zduse Sgrung la duk§ane,

sastern§ pi la kru$are,

ssakgt8§ di kus§are,

ka sadarg dzamadane,

sg sle vindg tg bairame

15 pi la Ttirtsilor domname,

ka splgt§askg la orfgnie.

Monastir. Olga Robi.

51.

Dzone, bre dzone, va fudz tru ks$ane

snu aggrse&ti zbparele a m$ale.

dute, bre dzone, Qarg bung,

spitrSts ng karte din Sgrung.
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Bringe mir herunter, Mutter, den Quersack,

denn meine Frau jammert mir ihre Sorgen.

Mutter, nimm die Frau bei der Hand,

denn ich ziehe jetzt nach Salonichi.

15 Ich laB euch gute Zeit,

und nehme den Halfter in die Hand.

Haltet mir meine Frau recht gut

bis ich wiederkehre als gemachter Mann (= Lowe).

50.

Wie schlimm war doch mein Schicksal.

Fang ich davon zu sprechen an, uberkommt mich Trauer

und Seufzer (entsteigen) der Brust

und Thranen (entstromen) den Augen.

5 ich nahm einen Burschen (schon) wie die Sonne;

er blieb mit mir zusammen

eine Woche; zu welcher Annehmlichkeit?

noch merkte ich nicht, daB ich verheiratet bin!

er nahm sein armliches Reisebundel (oder richtiger Mantel)

10 begab sich nach Salonichi in die Werkstatt,

begab sich ans Schneidern

und fing an mit dem Nahen,

urn Jacken zu fertigen,

um sie am Bairam zu verkaufen

15 an die Herren Tiirken,

um das arme Leben zu bestreiten.

51.

Schatz, ach Schatz, du gehst in die Fremde,

vergiB nicht meine Worte.

Ziehe, Schatz, lebe wohl,

schicke einen Brief von Salonichi.
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5 dute, dzone, ku sungtate,

snu te amtin, sg A skrii 119 karte.

kart$a sKibg ku amnete,

snu A trag laian zahmete.

lukrul, kara stshibg gine,

10 sgfi dimtindzi, zyin si mine.

sgn pitr§ts un kal arvanliu,

ka son yin ku keradziu.

pri un§ measg sng adungm,

strung sgaro sng bgggm,

15 pri un kgpitunu sng durnim

guse di guse sng akgtsgm

ssomnu dultse sng trodzSm.

Samarina. Athanas Papa Joan,

mitgeteilt in Tsaritsena.

Noapt^a, noapt^a, nadzg noaptga,

tu treia sohate de noapte

sinkisi dzonle la nv§asta.

dzonle aflg poarta nkl'isg.

5 „Disf§, vrutg, disf§ niko.

so snu shibo 'its friko,
o o o 7

ko mine tsesku vrutlu a t§u."

„Me skul&i, sol' disfStsu.

urs§a> dzone, urs§& analtu,

10 ursgd analtu tu udg,

pi dusek di bumbak
skgpitune di formak."

„SkQalo, vrutg, skoalg, niko,

deade sgdrele pi yurgan."

15 „Nui soarele, kg i luna,

dorni, dzone, nikg noKsamg!"
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5 Ziehe, Schatz, mit Gesundheit,

verspate dich nicht, (zogere nicht) schreibe mir einen Brief.

Der Brief soil enthalten ein Geschenk,

damit ich Arme keine Beschwerden zu ertragen habe.

Wenn das Geschaft gut geht,

10 sende nach mir, daB auch ich komme.

Schicke ein Pferd mit leichtem Trab,

daB ich komme mit dem Pferdeftihrer,

daB wir uns an einem Tisch vereinen,

und an einem Abend uns niederlegen,

15 auf einem Kopfkissen schlafen,

Hals an Hals uns umfassen,

und suBen Seniummer schlafen (= verbringen).

52.

In der Nacht, in der Nacht, um Mitternacht,

um die dritte Stunde in der Nacht

begab sich der Bursche zur Frau.

Der Bursche fand die Thure verschlossen.

5 „Mach auf, Liebchen, mach auf Kleine,

habe gar keine Furcht,

denn ich bin dein Schatz."

„Ich erhob mich, ich machte ihm auf,

Bitte, Schatz, komme herauf,

10 komm herauf ins Zimmer,

auf die Decke von Baumwolle

und die vergifteten Kopfkissen."

„Erhebe dich, Liebchen, erhebe dich, Kleine,

die Sonne schien auf die Decke."

15 „Es ist nicht die Sonne, es ist der Mond,

schlafe, Schatz, noch ein wenig!"

Weigand, Aromuaen II. • 6
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„SkQalg, vrutg, skoalg nikg,

skoalg, vrutg, sme pitr§ts,

pgng la s6putlu de azvSst."

20 Me skulai sgl pitrekui

pgng la s6putlu de azvSst.

dute, dzone, oarg bung,

kgrts a nfa sgn pitr§ts

karte albg sg grama laje,

25 kg te am, dzone, ku sevdaie.

Megarovo. NuSka Buya.

53.

„D§ade soarele tu yurgane,

skoalg nte nikg, skumpg, skoalg nte!"

„Nuj soarele, kg i luna,

baggnte, dzone, baggnte,

5 Tame de guse, basgme,

katsgme de tsetse, strundzeme,

Tame de mese, baggnte!"

„Skoalgnte nikg, skumpg, skoalg rite,

kg zdukii nv$astile la bis^arikg."

10 „Nu suntu nv^astile, kg suntu moasile,

baggnte, dzone, baggnte!"

Metsovo (Mintsu). Nikola Dimitri Agrivu.

Gruppe B. Sehnsucht nach dem Grellebten.

54.

„Dandan fudzi Lahlu, lea dado!

mine bung nun esku.

strigats ni un yatru,

inima sni aduno
o

5 miraka sni apung."

Digitized byVjOOQIC



— 83 —
„Erhebe dich, Liebchen, erhebe dich, Kleine,

erhebe dich, Liebchen, begleite mich

bis an den Brunnen von Kalk."

20 Ich erhob mich und begleitete ihn

bis an den Brunnen von Kalk.

Ziehe, mein Schatz, leb* wohl,

sende mir Briefe,

weiBen Brief und schwarze Schrift,

25 denn ich habe dich, mein Schatz, so lieb (= in Liebe).

53.

„Die Sonne schien auf die Decke,

steh' auf, Kleine, Liebe, steh' auf!"

„Es ist nicht die Sonne, es ist der Mond,

lege dich, Schatz, lege dich,

5 nimm mich um den Hals, kusse mich,

ergreife mich an den Brusten, drucke mich,

nimm mich um die Mitte, lege dich!"

„Steh' auf, Kleine, Liebe, steh' au£

die Frauen gehen (schon) zur Kirche."

10 „Es sind nicht die Frauen, es sind die alten Weiber,

lege dich, Schatz, lege dich!"

54.

„Seitdem mich verlieB Basil, ach Mutter!

fuhle ich mich nicht wohl.

Ruft mir einen Arzt,

daB er mein Herz heile, (= vereinige)

mein Verlangen besanftige (= beilege)."
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„Skrek sg & plgskgnesti!

tsin pistipsesti?

tine ka mine sesti."

Muskopolje. Vasilios Baltu.

55.

Andt^ema kard$ade ks$ane,

duninidzgu lui sgl' l'a bana,

kg ng skretuirg hoara.

blgstemdts sftibg di nv^aste

5 s kama mult di lajle f$ate,

kg le alasg nimortate.

keradziu, fon te kurbane
7 o

snaduts dzonle ditu ks§ane,

skara slu aduts pri tu munte,

10 utsdau flurijle, tsi am pri frunte.

smuntsi kara sajbg nori,

stau sme bas tine treji or!,

tra 8 tsin minte pung smori.

kara slu aduts pri dzad6,

15 utsdau flurii, kute zvrei.

foklu sardg atsgd Vlgnie,

kg sfug dzonl'i tu ilikie.

nkisesku dzonl'i, zying a kasg,

es Vlghute snu l'i alasg.

20 Nu stfu laian, tsi sgn fak,

narmds fgrg di bgrbdt,

snaskuku sundze ditiftkdt.

Samarina. Athanas Papa Joan.
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„Platze und krache auseinander!

Was glaubst du eigentlich?

dir soil es wie mir gehen (= du sollst wie ich sein.")

55.

Fluch dem, der in die Fremde zog,

Gott nehme ihm das Leben,

denn sie machten uns das Dorf leer.

Verflucht sollen sie sein von den Frauen

5 und viel mehr noch von den armen Madchen,

denn sie lassen sie unverheiratet. [Opfer)

Pferdefuhrer, bririge mir das Opfer (= mache dich mir zum

und bringe mir meinen Burschen aus der Fremde.

Und wenn du ihn bringst auf den Berg,

10 so gebe ich dir die Goldstiicke, die ich auf der Stirne habe.

Und wenn die Berge Wolken haben,

so halte ich still, daB du mich dreimal kiiBt,

daB du dran denkst, bis du stirbst

Wenn du ihn bringst auf den Weg,

15 so geb* ich dir Goldstiicke, soviel du willst.

Das Feuer verzehre die Walachei,

denn die Burschen ziehen (dorthin) in der Jugend.

Wenn die Burschen sich aufmachen urn nachHause zu kommen,

so kommen die Walachinnen heraus und lassen sie nicht.

20 Ich weiB nicht, ich Anne, was ich machen soil,

ich blieb ohne Mann zuriick,

und speie Blut aus der Leber.
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56.

„Ung fgatg ma s musatg.

musgtgatsg dfu o ai aflatg?"

„Di dumnidz§u ngaste datg,

sku kundili n $aste skriatg.

5 tats, bre dzone, nu rinie kr§apg,

kg para kripatg nesku;

kg n lu am dz6nile tu ks§ane,

n am nao an, d$ anda n fudzi,

' nikg trei an va sgn lu astseptu

10 dapoia va sgn mi mgrit.

va sgn l'au un dzone aleptu

ku yilek§a di kgditfga

sku tsiptinele di Elbasane

s ku nasturile pale pale."

Monastir. Olga Robi.

57.

Ale s tu doi muntsg,

un&ltssg fovor68,

ale zdupg muntsg

ng livade v$arde.

5 ale stu livade

ng fgnt§n aratse.

alen me aplik&i,

apg tg sgn b$au.

ale me aggrsii

10 8 aklon durnii.

alen me argtsij

sgn me plirutusij.

ale nu nam dadg

tg s 11 spun mgrgzle,

15 ale nu nam sorg,

tg all spun kaim61u,
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56.

„Ein Madchen und zwar ein schones.

[von] wo hast du die Schonheit gefunden?"

„Von Gott ist sie mir gegeben, .

und mit dem Stift ist sie mir gemalt (^= geschrieben).

5 Schweige, Jiingling, rege mich nicht auf

denn zu sehr bin ich aufgeregt;

denn ich habe meinen Schatz in der Fremde,

es sind neun Jahre, da6 er wegging,

noch drei Jahre werde ich ihn erwarten,

10 dann werde ich mich verheiraten.

Ich werde nehmen einen auserwahlten Jiingling

mit der Weste von Sammet

und mit Untergewand von Elbassan

und mit Knopfen dicht iibereinander."

57.

Ach, auf den zwei Bergen,

hoch und schrecklich,

ach, und hinter den Bergen

(ist) eine griine Wiese.

5 Ach, und auf der Wiese

ist eine frische Quelle.

Ach, und ich beugte mich

um Wasser zu trinken.

Ach, ich vergaB mich,

10 und schlief dort ein.

Ach, ich erkaltete mich

und wurde brustkrank.

, Ach, ich habe keine Mutter

um ihr meinen Kummer zu sagen,

15 ach, ich habe keine Schwester

um ihr meinen Liebesschmerz (= Brand) zu sagen,
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ale nu nam frate,

tg sgn skrie sng karte,

tg sgnvets di a lui sgngtate

20 ale lu am dz6nile tu ks$ane,

tu *kse,ane multu departe.

Monastir. Helene Robi.

58.

„Tsi stai, figatg, ningg mare?

:| fe,ato musatg!" |:

„S«$asg mar§a sgn me un§ako,

:| dzone kiradfci!" |:

5 „Kgtse, f$atg, son te uneakg?":|j:

„Kgnam dz6nile tu kse.ane:,:

Tsin dai, fe,atg, slu adtik mine?: :

„z dau sinduka de la dada." : i

:

„Yino, featg, ste l'au mine,

10 ta sgz bag de guse flurie

sg ts adar tsoare, mun de asime,

verl Si n&sturi di flurie."

„Kama £ine sgii me unSk,

di kut un bratsets 896 me ved."

Grebena. Zisi Papathanas.

59.

SQ&tsile ntrebarg:

iu va stgni astaro?

din&parte di amare

str$atse sng kgrvane

nkgrgatg ku sare (nkgrkatg)

sun dzone ma mare
%

kglar pri mulare (Var. ku simie arkatg,

ku peril kepten&ts slu tsing aumbrdt

mustake asudatg sku budza krepatg
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ach, ich habe keinen Bruder,

daB er mir einen Brief schreibe,

da8 ich von seiner Gesundheit erfahre;

20 ach, ich habe den Schatz in der Fremde,

in der Fremde so weit.

58.

„Was stehst du, Madchen, am Meere?

:
|

schones Madchen ! "
|

:

„Das Meer soil austreten, daB es mich ertranke,

:
|

junger Keradschi!"
|

:

5 „Warum, Madchen, soil es dich ertranken?":|j:

„Weil mein Schatz in der Fremde ist.":||:

„Was giebst du mir, Madchen, wenn ich ihn herbringe?":||:

„Ich gebe dir die Kiste (mit der Mitgift) von der

„Komm, Madchen, daB ich dich nehme, [Mutter" :||:

10 daB ich dir Gold an den Hals hange, (als Zeichen der Ver-

daB ich schmiicke FiiBe und Hande mit Silber, [lobung)

Ohrringe und Knopfe von Gold."

„Viel besser ware es, daB ich mich ertranke,

als daB ich in deinen Armen mich sehe."

59.

Die Gefahrtinnen fragten:

wo werden wir zusammenkommen (= stehen) heute Abend?

Jenseits des Meeres

zieht eine Karawane

beladen mit Salz

und einBursche ziemlich groB (= groBer) [Taschentuche,

reitend auf einem Maultiere (Var. Mit herausgezogenem

mit gekammten Haaren daB es ihm Schatten mache,

sprieBendem Schnurrbarte mit aufgesprungener Lippe
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10 fatsal' karamuzg sku ploaskg spindzuratg

kgtsula l'i tunuzg; uskato fgrg apg.)

o, tsi skuntg mult mus&t

ku ng boatse di bgrbdt

Grebena (Samarina, Krusevo). Zisi Papathanas.

Gruppe C. Wiederkommen.

60.

Tsintsi an ni alggai

pri ningamare.

sg altsg tsintsi mi primnai,

tru grgding vrutani aflaj,

5 iu durnd sum trandafir.

disfgatse okl'i atseT lgil'i

di mi mutrgaste,

disfeatse gura di asime

sg mi zburaste:

10 „Ju esti, dzone, tutg iara,

kund ni easte rgkQare,

ma yin primgvgara.

kund me Hivrgaste?"

Lunga. Papa Kostantin.

61.

Dzua mare, dzua di Paste

me aggrsij sgn durnij.

mgan.vidzui un yis urut:

nveasta a kasg un si mgritg.

nkglikaj kallu di Indung

me,an trapsu mare furtung.

ni aflai tatonu nkale

ku kapul gol sg nisursit
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10 sonnverbranntem Gesichte mitderHolzflascheangehangt

mit einem FeB aus Tunis; trocken ohne Wasser).

o, wie schon singt er

mit einer mannlichen Stimme.

CO.

Fiinf Jahre zog ich umher

an der Meereskuste.

und noch funf wanderte ich,

da fand ich die Geliebte im Garten,

5 wo sie schlief unter einem Rosenstock.

Sie machte die Augen auf die schwarzen

und sieht mich an

machte den Mund von Silber auf

und sagt zu mir:

10 „Wo bleibst du, Schatz, den ganzen Winter,

da mir kalt ist,

sondern kommst im Friihling,

da ich Fieber habe."

61.

Am hehren Tage, am Ostertage

vergaB ich mich und schlief ein.

Ach, da sah ich einen haBlichen Traum:

die Braut zu Hause verheiratet sich.

Ich stieg aufs Pferd von der Donau (Ungarn)

und eilte wie ein Sturm.

Ich fand meinen Vater auf dem Wege
mit bloBeni Kopfe, unrasiert.
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„Bungts Qarg, tu kglugre!"

10 „Gine venis, aksinitQare!"

„Tsi su tumpunile, tsi bat nhoarg?"

„sg igun av§am un nil' ka tine,

ny§asta astgzl'i si moritg."

Manklo safl§ mumgsa,

15 ku kapul gol so displgtito.

„Bungts Qarg, kgluguritsg!"

„Gine venis, aksinitQare!"

„Tsi su tumpfinile, tsi bat nhoarg?"

„sg igu nav$am un dzone ka tine,

20 nv$asta astgzl'i si mgrito."

nersu, ners pun la soput.

afl&i soram$a, umpl^d, apg.

„Bungts oarg, tu kokilg!"

„Gine venis, aksinitoare!"

25 „Tsi su tumpunile, tsi bat nhoarg?"

„§g igu nav§am un irate ka tine,

nvgasta astgzl'i si mgrito."

DuS, me dus tgs tru ub6r.

„Bung vg oarg, voi kuskurl'i!"

30 „Gine venis, aksinitoare,

ia, ursits di sedSts!"

„Mine nun vin tri sedeare,

ma skQatets nv$asta, ta su mesku."

SkQasirg nvgasta su misku

35 su miskti nele dinkurnare,

s argk§ okl'i di sul mutri.

„Aistu. neste sQ&rele a ngu

so&rele a ngu, ats§l di prota!"

Arsgri sg lakgts§ di gusg,

40 el u ariki s u argk§ pi kal

di su duse a kasg.

Gopes. Dimitru Pelitsa.
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„Guten Tag, du Monch!"

10 „Willkommen, Weitgereister!"

„Was bedeuten die Trommeln, die man im Dorfe schlagt?"

„Auch ich hatte einen Sohn/ wie du,

heute verheiratet sich seine Braut."

Etwas weiter fand er seine Mutter

15 mit blofiem Kopfe und aufgelostem Haare.

„Guten Tag, Nonne!"

„Willkommen, Weitgereister!"

„Was bedeuten die Trommeln, die man im Dorfe schlagt ?"

„Auch ich hatte einen Sohn, wie du,

20 seine Braut verheiratet sich heute."

Ich ging und ging bis an den Brunnen.

Ich fand meine Schwester, sie fullte Wasser.

„Guten Tag, du Jungfrau!"

„Willkommen, Weitgereister !

"

25 „Was bedeuten die Trommeln, die man im Dorfe schlagt?"

„Auch ich hatte einen Bruder, wie du,

seine Braut verheiratet sich heute."

Ich ging und ging bis in den Hof.

„Guten Tag, Ihr Hochzeitsgaste!"

30 „Willkommen, Weitgereister,

nimm gefalligst Platz!"

„Ich kam nicht um zu sitzeii,

aber holt die Braut heraus, da8 ich sie beschenke."

Sie holten die Braut heraus und er beschenkte sie,

35 und er beschenkte sie mit Trauringen

und sie erhob die Augen und betrachtete ihn [sich].

„Dieser ist meine Sonne,

meine erste Sonne!"

Sie sprang auf und fiel ihm um den Hals,

40 er ergriff sie und warf sie auf das Pferd

und fuhrte sie nach Hause.
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62.

Tain vidzuj un yis unQarg:

kund av$ani ng pituriki'e,

ni azburg so n fudzi.

iu Hits voi, kglf&ts a nei?

5 ndreadzets kallu atsgl bunlu,

kg va snergu punak&s.

Dus, me dus pungii kale,

ni aflai un papaus.

„Bungts Qarg, papaus!"

10 „Gine venis, Kil' a ngu!

:
|

s mine am un nil' ka tine,

daospredzats an fudzi tu kse,ane,

azo sl'i nigritg nv§asta.

smine de argu mare

1

5

luaj muntsl'i sg fudzij."
|

:

Dus, me dus kama fiklotse,

aflai ng dadgmoasg.

„Bungts oarg, dadgmoasg!"

„Gine venis, nil' a ngu": :

20 Dus, me dus punak&s.

„Bung voarg, voja kuskri!"

„Gine venis, rudzinate!"

„Vg pglgkgrsesku, voia kuskri,

skgatets ni nvgasta ats$d nao,

25 kg nam kusuring v$arg!"

„Vg pglgkgrsesku, voia kuskri,

doi ku doi zvg fudzits,

kg aistu e,aste dzonle a ngu!"

Muskopolje. Anastas Golea.
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62.

Was sah ich einmal einen Traum:

als ich ein Rebhuhn (die Braut ist gemeint) hatte,

flog es auf und entfloh mir.

Wo seid ihr, meine Diener?

5 Macht mein gutes Pferd bereit,

denn ich werde nach Hause Ziehen.

Ich ging und ging bis auf den Weg,

da fand ich ein altes Vaterchen.

„Guten Tag dir, Vaterchen!"

10 „Willkommen, mein Sohn! (er erkennt ihn nicht)

:
|

auch ich* hatte einen Sohn wie du,

(vor) zwolf Jahren zog er in die Fremde

heute verheiratet sich seine Braut.

und ich vor groBem Herzeleid

1

5

fluchtete mich in die Berge :
|

(= nahm die Berge und

Ich ging und ging weiter, [floh)

fand ein altes Miitterchen.

„Guten Tag dir, Miitterchen!"

„Willkommen, mein Sohn:||:"

20 Ich ging und ging bis nach Hause.

„6uten Tag euch Hochzeitsgasten!"

„Seiwillkommen,Sonnverbrannter (= Rostfarbener)."

„Ich bitte euch, Hochzeitsgaste,

bringt mir die Braut heraus,

25 denn sie ist meine Base erster Linie!"

(Die Braut erkennt ihn sofort) „Ich bitte euch Hoch-

zwei und zwei geht weg von hier, [zeitsgaste,

denn dieser ist mein Brautigam!"
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63.

„Ast£arngn te, vrutg, pri pade,

so durnfm ka sor ku irate!"

„Tintreb, trg tsin me tsuii kakg?

ma trg nao, an fudzit diparte

5 fgrg un grai, fgrg ung karte,

fgrg nkl'initsun sgngtate.

\&\ mutgts stranele dzunesti,

s ti nvesti ku kgluggresti,

kg tine trg mine nu esti."

Ochrida. Dimitru Pelitsa.
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63.

„Lege dich, Liebchen, auf die Erde,

damit wir schlafen wie Schwester und Bruder!"

„Ich frage dich, warum haltst du mich so fest?

Du warst doch neun Jahre entfernt

ohne ein Wort, ohne einen Brief,

ohne GruBe und Gesundheits- (Wunsch).

Da! wechsle deine Mannerkleider,

bekleide dich mit Monchskleidern,

denn du bist nicht fur mich."

Weigand, Aromunen II.
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IV. Kapitel.

RSuber- und Kampflieder.

Wie sehr die Balkanhalbinsel, besonders das westliche

Makedonien und das Pindusgebiet, unter dera Rauberunwesen

zu leiden hat, ist durch eine reiche Litteratur*) uber diesen

Gegenstand bekannt geworden; weniger bekannt diirfte sein,

einen wie bedeutenden Anteil die Aromunen daran haben.

Schon von Kedrenos wird berichtet, da6 der bulgarische Bqjar

David urn 976 von walachischen Wanderern (wohl Raubern)

bei SchSneichen zwischen Kastoria und Prespa erschlagen wor-

den sei, und Benjamin von Tudela schildert im 12. Jahrhunderte

die Walachen in Thessalien als ein wildes rauberisches Volk;

aber die Existenz der Pinduswalachen blieb selbst den Gebil-

deten Europas bis in die Neuzeit hinein unbekannt und so

mancher angeblich griechische Klefite, der in der Heldenpoesie

der Freiheitskampfe gefeiert wird, ist Walache. Damals kannte

man noch keinen nationalen Unterschied; Albanesen, Aromunen,

Bulgaren und Griechen fuhlten sich als Christen eins und

kampften unter griechischer Flagge gegen die Turken. Die

beruhmten Chefs der Armatolen, „Nikotsaras", der alte „Bu^o-

*) Gustav Meyer hat in seinen Essays und Studienll, p. 184—207
eine interessante Skizze uber die turkischen, bulgarischen und grie-

chischen Rauber mit Angabe der wichtigsten Litteratur geschrieben.

Ich habe im I. Bande Veranlassung genommen, nSher auf die aro-

munischen RSuber einzugehen und Herr Jerasimos KyriaS, der fiinf Mo-
nate von albanesischen RSubern gefangen gehalten wurde, hat eine

Arbeit in englischer Sprache uber seine Erlebnisse in Aussicht gestellt.
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vala", der an seinem Lebensabende nach Jerusalem pilgerte,

sowie sein Enkel „Blacava", (Pouqueville, Histoire I, 294, der-

selbe, Voyage II, 484), „Jorjios Olympios" von Fteri, „Hadzi

Petru", von den Tiirken Vlach-Bey genannt, „Andrutsul" und

sein Sohn „Odysseus" aus Vlacho-Livadhon und so nianche

andere weniger bekannte sind Aromunen.

Auch in der neuesten Zeit wurden von Griechenland aus

Banden uber die Grenze geschickt, die eine ahnliche Rolle

spielen sollten, wie diejenige „Nikotsaras" im Jahre 1805. So

im Jahre 1878 unter Fuhrung von „Jorji Tsami" aus Vlacho-

Livadhon nach Thessalien, eine andere unter „Leonidas" aus

Samarina nach Epirus (vergl. das Lied Nr. XX in den Olynipo-

Walachen), eine dritte 200 Mann stark, fast nur aus Aromunen

bestehend, ist bis in die Gegend von Monastir vorgedrungen.

Aber diese haben sich soviel Schandthaten zu Scbulden kommen
lassen, daB sie geschweige Begeisterung unter der Christen-

bevolkerung zu erregen, nur Furcht und Schrecken verbreiteten.

Die Rauberbanden und einzelnen Rauber, die jetzt das Land

unsicher machen, entbehren jedes Interesses und infolgedessen

kann sich auch die Volkspoesie mit ihnen nicht beschaftigen.

Was an Liedern vorhanden ist, sind sparliche Reste aus fruherer

Zeit; man erzahlt sich zwar noch, wenn auch selten, die Thaten

der Vorfahren, aber man besingt sie nicht mehr. Hochstens

daB man aus Lokalpatriotismus einen Brigantenchef feiert. Und
es ist bezeichnend fur die Aromunen, so sehr sie selbst unter

ihren eigenen rauberischen Landsleuten zu leiden haben, so

sehr sie sie fiirchten und verfluchen, wenn ein Rauber ihrem

Dorfe entstammt, so riihmen sie sich dessen, sie sind stolz auf

ihren „dzone" (tapferer Kerl). Genug leben unter ihnen, die

fruher dem Rauberhandwerke obgelegen haben, ohne daB man

sie darum weniger achtete. Es ist dies um so leichter moglich,

als die tiirkischen Behorden die Rauber, die sich freiwillig

stellen, in Gnaden aufnehmen, selbst wenn sie Menschenleben

auf dem Gewissen haben. Ich stelle auf Tafel IV vier Rauber

vor, die viele Jahre lang im nordlichen Thessalien ihre Rau-

bereien ausgefuhrt haben und sich, als ich in Servia war, der
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Behorde stellten. Sie lassen sich das Haar und den Bart lang

wachsen, urn sich ein wildes Ansehen zu geben. Die aus

Naturwolle und Leinen bestehende, also helle Kleidung ist mit

RuB gefarbt, damit sie sich leichter verbergen konnen; auch

soil dadurch das Ungeziefer fern gehalten werden. Die drei

kraftigen, nicht unschonen Gestalten links sind sogenannte

Kopat&ani, d. h. Abkommlinge von Aromunen, die ihre Mutter-

sprache verlernt haben, der zur Rechten ist ein Aromune von
Samarina.

Erwahnt zu werden verdient noch, daB die aromunischen

Rauber ihre eigene fur die iibrigen unverstandliche Sprache

haben, z. B.: purint&t = Turke (dieses Wort ist in die allge-

meine Umgangssprache aufgenommen worden); bubulits = (Kafer)

Militar; ar6s = (rot) Spion; grgding mare = (grosser Garten)

Gegend von Janina; roamigg kQarnile = (er kaut Kornelkirschen)

er versteht unsere Sprache, auch dieser Ausdruck is,t in die

Umgangssprache iibergegangen.

Die folgenden Lieder sind Kampflieder oder Klagen iiber

die im Kampfe mit Raubern Gefallenen. Es fehlte mir an

eigentlichen Kampfes- und Heldenliedern, weil aus dem oben

angegebenen Grunde keine mehr gesungen werden. Derjenige

Teil der Bevolkerung, der noch am meisten die Sitten und

Brauche- der Vorfahren bewahrt hat und am meisten mit dem

wilden Leben der Rauber vertraut und ihm zugethan ist, der

Stamm der FarSerioten, singt wohl genug Heldenlieder, aber

leider in albanesischer Sprache. Ich habe selbst von dem

Tselnik Bulamatse in Kortsa, der mir auch Nr. 64 mitteilte,

zwei Lieder im toskischen Dialekte niedergeschrieben. Sie sind

dem aromunischen Liede Nr. 64 im Charakter ahnlich. In

beiden findet sich die sprungweise Erzahlung der Handlung,

der plotzliche tFbergang aus der Beschreibung zur Rede ohne

Einfiihrung der Personen, Vorkommen von Eigennamen mit

Hinzufugung eines Kleidungsstiickes ohne jegliche Verbindung,

so in Nr. 64 V. 6 Ach Kotsa, rote Weste, V. 12 Ach Kiki,

Schnalle von Silber, und im albanesischen Liede: Musta-Bey,

diinnes Hemd. Wir finden in Nr. 64 V. 8 ein rein albane-
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sisches Wort „bur§", im albanesischen wieder einen tiirkischen

Satz. Aber an Kraft und Wucht stehen die aromunischen

Lieder weit hinter den albanesischen zuriick. Ich will als Bei-

spiel ein albanesisches Lied im gegischen Dialekte von Elbassan

initteilen, das ich Herrn Vasilios Nosi, einera Albanesen, ver-

danke. Bezuglich der Aussprache bemerke ich, da6 samtliche

Vokale einen leichten Nasalton haben, wie denn die dortigen

Bewohner nicht im Stande sind, ohne diesen naselnden Ton

zu sprechen, wodurch sie- auch sofort erkannt werden, wenn sie

eine fremde Sprache reden.

Moi Janin Janine skret

tg raft zyari e t§ dyekt!

m§ vyen kek' se to kam uidit vet.

Moi kal'aya me bedena

tsfar aslani paske mrenda?

Ali Pasa me stat zemra

ki mus topat me diikmena.

Bit emi, soi tsifuti,

yala i preft sultan Mafmuti!

ki faHkin soin e udzakun

ki me Tan mu pl'akun.

O Janina, verfluchtes Janina,

das Feuer ergreife und verzehre dich!

mir thut es leid, da6 ich dich aufgerichtet habe.

O Festung mit den Zinnen,

was fur Lowen hast du drinnen?

Ali Pascha mit sieben Herzen,

der die Kanonen mit Goldmunzen fullt.

Meine Sohne, jiidisches Geschlecht,

o mochte euch der Sultan Mahomet zerstiickeln,

die ihr Stamm und Familie entehrt,

die ihr mich, den Greisen, verlaBt.

Lied Nr. 64 V. 3 Xiromeri ist ein Gebiet in Akarnanien,

es ist dieselbe Gegend, in der heute die Aromunen der Man-

jana wohnen.
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Wir sehen in dem Liede, dafi die Feindschaft zwischen

aromunischen und griechischen Hirten den Tod zweier Aro-

munen herbeigefuhrt hat, wofur der tapfere „Kiki" Raohe nimmt.

Nr. 65 (vergl. Vangeliu Petrescu, Mostre II, p. CO) V.

1—4 klagt die Frau eines Keradzi, dafi ihr Mann lange Zeit

nicht nach Hause gekommen sei, wofur im Folgenden der Grand

angegeben wird. V. 13 „Kita" war ein beriichtigter aro-

munischer Rauber in Epirus, von dem auch seine Landsleute

viel zu dulden hatten. V. 16 „dzerem£ts" sind Geldstrafen,

die an die Behorden von solchen bezahlt werden miissen, die

den Raubern, wenn auch gezwungen, Lebensmittel geliefert

haben. Dies war auch dem Keradzi widerfahren, daher sein

HaB auf „Kita". Er wurde von den Tiirken, da er die Strafe

nicht zahlen konnte, zuriickgehalten, und dies war der Grand

seines langen Fernseins.

Nr. 66. Zu diesem Stiicke vergleiche Fauriel-Muller II,

p. 14, Die beiden Briider, ferner, Talvj, Die Volkslieder der

Serben I, p. 288, Die Briider.

Nr. 67 V. 1—6 spricht der Bruder des Gefallenen, im

Folgenden zeigt der Mann seine zartliche Fursorge fur seine

Familie. V. 10 man solle bei der Ankunft im Dorfe nicht

soviel Schiisse feuern, weil sonst seine Angehorigen herbeilaufen

wiirden, 'urn nach ihm zu fragen. V. 19 „er nahm die Grabes-

platte" = „er starb". V. 23 „Stamula" soil, wie mir erklart

wurde, der Name des Maultieres sein. V. 24 „kr£askg" hat

transitive Bedeutung.

Nr. 68 unli 69 ebenso in den Olympo-Walachen Nr. 32 p. 137

behandeln denselben Stoff, den Tod des Schafers Nika. Der

Schmerz urn ihn ist so grofi, dafi man gar nicht glauben kann,

er sei wirklich tot. Nur so versteht man V. 15 in 68 und

V. 6 in 69: Die Erde wirft den Nika aus, d. h. er wird wieder

lebendig, ubernimmt dann seine gewohnlichen Arbeiten. In

den Olympo-Walachen ist der ganze Sinn verdunkelt, da es

heiBt „man wirft ihn in die Erde". Nr. 68 V. 20 „bellu"

heifit der schwarze Widder mit weifiem Flecke auf der Stirn,

doch kann auch, wie hier, ein eben solcher Hund gemeint sein,
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selbst ein geschecktes Pferd wird „bel" genannt. Zu vergleichen

sind im Rumanischen „balan, balaie".

Nr. 70 und 71 gehoren zusammen, in 71 ist die ursprung-

liche Fas8ung sehr verkurzt Es handelt sich wahrscheinlich

um drei Briider, die als Rauber an Baumen aufgehangt wur-

den; ein Madchen wird von der Mutter an jene Stelle geschickt,

hat aber Furcht vor den Toten.

Nr. 72 V. 1 „turista" bezeichnet den inmitten der Weide-

platze gelegenen Ort, an dem die Schafe zusammen getrieben

werden, um gemolken zu werden. Eine oder mehrere Hiitten

sind in der Nahe, wo sich die Frauen, die bei der Kaseberei-

tung helfen oder Lebensmittel bringen, aufhalten konnen. Von
V. 7 ab spricht der Tote selbst. Das Motiv, an einem Orte

begraben sein zu wollen, von wo er die Schafe beim Voriiber-

gehen ergreifen kann, findet sich auch in rumanischen Liedern

wieder.
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64. Kikis Rache an den Griechen fttr den Tod der

beiden Kotsa.

Tsints fit£6r di Argm^n

tu yil6k stu pgngt6ri

ampulised tu Ksilomere

la ung dz$ang ku purn§ri.

5 akl6 zvgrtirg doi Kgmtin.

„Ah, lai Kotsa, dulumits ar6s,

ng vgrtirg di pri gos.

ah, lai doi Kotsa, burg,

kg va sng arukg tuts tu spurg

10 ah, lai Kotsa al Taku Pina."

Habarea ta zdusi A#ina.

„0, lai Kiki, plots di asinie,

Ksilomer zgil§a* di tine.

o, lai Kiki, palg lungg,

15 tgl'dS Gretsl'i tuts tu struiigg,

0, lai Kiki, palg mare,

tgl'dS Gretsl'i kal§a mare."

Pljasa bei Kortsa. Anastas Nikola Bulamatse.

65. Gtesang des KarawanenfUhrers.

„Trung v§arg mare, mare,

nun venis, lai kgrvgnare,

la mine, kg n me ai mul'sare,

sg sg z vedz a ta fumsal'e."
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64.

Fiinf Burschen der Aromunen

mit Wamsen und Rocken

kampften in Xiromerie

auf einem Bergesriicken mit Eichen.

5 Dort wurden zwei Aromunen umringt.

„Ach armer Kotsa mit roter Weste,

sie umringten uns von unten.

Ach, ihr beiden Kotsa, ihr Helden,

sie werden uns alle zu Asche zerschieBen,

10 ach, armer Kotsa, Sohn des Taku Pina."

Die Nachricht davon wurde dir nach Athen gebracht.

* „0, Kiki mit silbernen Schnallen,

Xiromeri rief nach dir.

O, Kiki mit langem Schwerte,

15 du hiebst nieder alle Griechen in der Hiirde.

O, Kiki mit groBem Schwerte,

du hiebst nieder die Griechen auf dem Hauptwege."

65.

„In einem langen, langen Sommer.

kamst du nicht, Karawanenfuhrer

zu mir, die du mich doch zur Frau hast,

und um deine Familie zu sehen."
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5 „Kum sgn yin, mgratg nyeastg,

nu axe iarbg, sgn, kalTi paskg.

smine de minduire mare

me akgtsaj ding kuntare:

10 Mgrasl'i lgi di Epir6ts

zdusirg Murgaua tots.

ah sots, ah voj mgr&ts,

luats Kita dil vgtgm&ts,

di pre punte sgl aruk&ts,

15 treapg nuntru sglanekdts,

so askgp§m de dzerem&ts,

kg Him oarfgn, dispul'&ts."

Ochrida. Briider Dimouie.

66. Die unheilbare Wunde.

Ung mumg sg do* fits6ri,

doi fits6r sg mintimefi;

un sinsi fur kur&t

sg alantu pgrmgteftu

5 ku dzatse muske di flurii

s alante ahute mgrggrit§ri.

skinisf zdukg Yaning.

zduse, duse, puniu z duse?

punun dzumitate kale.

10 akl6 sinsirg noug ins furi.

trei di asupra, trei di gos

s alantsg trei dinainte.

tots aminarg, nu lagudirg,

samin§ fratele a lui,

15 lagudi tru linguritsg

j,Oh, oh fr&tele a ngu,

pi zverkg frate tine sme aj."
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5 „Wie soil ich kommen, arme Frau,

es giebt kein Gras, dafi meine Pferde weiden.

Und ich in tiefem Nachdenken,

ich fing an zu singen:

Die armen Epiroten

10 sie gingen alle nach Morea.

Ach Genossen, ach ihr Armen,

nehmt den Kita und totet ihn,

werft ihn von der Brucke,

im Wasser drinnen ertrankt ihn,

15 damit wir den Geldstrafen entrinnen,

denn wir sind arm, ohne Habe" (oder beraubti.

66.

Eine Mutter und zwei Sonne,

zwei Sonne und zwar kluge;

einer brach auf als echter Rauber

und der andere als Kaufmann

5 mit zehn Maultieren mit Goldstiicken

und ebensovielen mit Perlen.

Er machte sich auf, um nach Janina zu gehen.

Er ging und ging, bis wohin ging er?

Bis zur Halfte des Weges.

10 Dort karaen neun Mann Rauber hervor:

Drei von oben, drei von unten

und andere drei von vorn.

Alle schossen, trafen ihn nicht,

und da schoB sein Bruder,

15 traf ihn in die Herzgrube.

„Ach, ach mein Bruder,

Du sollst mich auf* dem Gewissen (= Nacken) haben."
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atumtsea kgpitanlu zduki

skl'im§ sosri a luj,

20 ka sadukg protlu yatru.

vine yatrul dil vidzti:

„Aistu dzone nu zvindikg,

kg i agudit di fratesu."

GopeS. Dimitru Pelitsa.

67. Klagelied des auf der Reise umgekommenen Busea.

Nu z dzits§am, laj Bus$a frate,

kg Skodra $aste diparte?

sapte dzile imngturg

salte ahunte turngturg.

5 tine v^zis, nu me askultas,

pun di Skodra te algsdS.

„Voi lgi sots, voi lgi frats,

mare aridzae vg fak:

atsla ndz§ang, iu va isits,

10 tuf&k multe snu ark&ts;

k avde mu m$a di vg ntr$abg:

„„Ju ne Busea, iu ne lhTlu?""

'. Ah, Busga tgu sarmase nkale

di niptgare arkdt nvale.

15 kavde ml'ar§a di vgntr$abg:

„„Ju ne Bus$a, iu ne dzonle?""

Ah, Busga tgu armase nkale

aklotse n kale si n korare,

iu slo plotsa nikukirlu,

20 kahtare l'i fu laja mirg.

dimundarga mga, tail' dau:

tute mtilele sle vindg,

ma Stamula s nu o vindg

ka skr$askg laja di fum^al'e."

Perivoli. Joan Kojan.
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Da merkte es der Hauptmann

und rief seine Genossen,

damit sie holten den ersten Arzt.

Der Arzt kam und sah ihn:

„Dieser Bursche kann nicht geheilt werden,

denn er ist yom Bruder getroffen."

67.

Sagte ich dir nicht, armer Freund Busea,

daB Skutari entfernt ist?

Sieben Tage Hinweg,

und ebensoviel Riickweg.

5 Du gingst weg, hortest mich nicht,

bis Skutari lieBt du dich (ziehen).

„Ihr armen Gefahrten, ihr armen Freunde,

eine groBe Bitte nab' ich an euch:

hier auf dem Bergesriicken, wo ihr herauskommt,

10 schieBt nicht viele Schiisse (= Gewehre) ab,

denn es hort meine Mutter und fragt euch:

„„Wo ist mein Busea, wo ist mein Sohn?""

Ach, dein Busea blieb unterwegs

vor Mattigkeit geworfen ins Thai.

15 Denn es hort mein Weib und fragt euch:

„„Wo ist mein Busea, wo ist mein Mann?"'

Ach, dein Busea blieb unterwegs

dort unterwegs und auf dem Pfade,

wo der Hausherr die Grabesplatte nahm,

20 denn derart war ihm das traurige Gesctiick

Meine Bestellung, die ich ihr gebe, (ist):

Alle Maultiere soil sie verkaufen,

nur das Stamula nicht,

damit es die arme Familie ernahre."
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68. Tod des ScMfers Nlka.

Dzug moj di Paste mare

zvgtgmarg zdoi l'undari,

zvgtgmarg Nika sMihale.

O lai Nika ku tsal Nika

5 doil'i agudi tsel Kika.

tsi sta Nika nvirindt?

l'intr§ kutsitlu tu fiikd-t.

skQalg Nika, skQalg frate,

kg te plungu da^li kumnate.

10 skQalg Nika, skQalg niTu,

dadats plundze kgpitunii.

skQalg Nika, skQalg soare,

nv§astats plundze la tsitsoare.

skQalg nvgastg, aprinde foklu,

15 kg Nika slu arukg loklu.

skoalg nvgastg, aprinde tsgara,

kg Nika nu slu aflg sgara.

kuntg kukotlu kikiki,

grits l'i al Nika, kg aperi.

20 se aurlg bellu trgs un dz§ano,

grits l'i al Nika, tra slu angang.

zdtisirg ojle la sgrine,

grits Ti al Nika, tra sli mgrsine.

insi tsaplu tu kgrare,

25 grits l'i al Nika, sgl' da sare.

zdusirg oile trgs la baltg,

grits l'i al Nika, tra sli adapg.

Selia bei Verria. Papa Hadzi.

69. Tod des Schilfers Nlka.

Ts§al Nika, tseal Nika!

daole sno agudgaskg pika!

tsi are Nika, stg nverindt?

l'intrg kutsitlu tu Rikdt.
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68.

Am Tage ach des Osterfestes

wurden zwei Ldwen getotet,

wurden getotet Nika uud Michale.

Ach armer Nika und die Frau des Nika

5 beide traf jener Kika.

Was steht Nika traurig da?

Ihm drang das Messer in die Leber.

Steh auf Nika, steh auf Bruder,

denn dich beweinen beide Schwagerinnen.

10 Steh auf Nika, steh auf Sohn,

deine Mutter weint (am) Kopfkissen (stehend).

Steh auf Nika, steh auf Sonne,

deine Frau weint am FuBende (stehend).

Erhebe dich Frau, ziinde das Feuer an,

15 denn den Nika wirft dieErde aus (= wird wieder leben-

Erhebe dich Frau, ziinde die Kerze an, [dig).

den Nika findet man nicht am Abend.

Der Hahn singt kikeriki,

sagt dem Nika, daB es hell wurde.

20 Der Hund heult auf dem Bergesriicken,

sagt dem Nika, daB er ihn locks.

Die Schafe zogen nach dem Salzplatz,

sagt dem Nika, daB er sie melke (= das Fett abnehme).

Der Bock kam auf den Pfad heraus,

25 sagt dem Nika, daB er ihm Salz gebe.

Die Schafe gingen an den See,

sagt dem Nika, daB er sie tranke.

69.

Frau des Nika, Frau des Nika!

Beide soil uns der Schlag treffen.

Was hat Nika, (was) steht er traurig?

Ihm drang das Messer durch die Leber.
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5 skQalg, nv$astg, aprinde fok,

kg Nika va slu arufikg lok.

skQalg, nv$astg, aprinde tsgara,

kg Nika va snul aflg s$ara.

„SkQalg Nika, skQalg frate,

10 kgn te plungu daQle kumnate!

skQalg Nika, skQalg BiTu,

plundze nvQasta un kgpitinu.

skQalg Nika, skQalg sQare,

plundze nvQasta la tsitsQarg.

15 vinirg oile la strungg,

vai de Nika, kum sle mulgg?

latrg kunl'i pri dz$ang

grisl'i al Nika sl'i aiigang!

zdusirg ojle la sgrfci,

20 'aide Nika, sle marsin!

zdusirg oile la baltg,

grisl'i al Nika sle adapg."

Ochrida. Pelitsa.

70. Elage urn drei Brttder.

„Nkatse te mgta, fgatg, nkatse te?"

„Ni me nkatse, ni tsivan dzitse,

ma me pitrgatse, sg l'au aparatse.

de dinde la liv§dz.

5 ni gaste frikg mare,

kg suntu trei laj dzon,

Si treil'i spindzur&ts.

atsel ma marele

plundze lele muma;
10 kare va te hgrn$askg?

atsel de mese

plundze lele nvgasta;

kare va te
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5 Erhebe dich, Frau, mache Feuer an,

denn die Erde wird den Nika auswerfen.

Erhebe dich, Frau, ziinde die Kerze an,

denn den Nika werden sie nicht am Abend finden.

„Steh auf, Nika, steh auf, Bruder,

10 denn beide Schwagerinnen beweinen dich.

Steh auf, Nika, steh auf, Sohn,

die Frau weint auf dem Kopfkissen.

Steh auf, Nika, steh auf, Sonne,

die Frau weint zu (deinen) FuBen.

15 Die Schafe kamen in die Hurde,

wehe, Nika! wie soil er sie melken?

Die Hunde heulen auf dem Berge

sagt dem Nika, daft er sie locke!

Die Schafe gingen nach dem Salzplatze,

20 auf, Nika! melke sie!

Die Schafe gingen nach dem See,

sagt dem Nika, daft er sie tranke."

70.

„Zankt dich deine Mutter, Madchen, zankt sie dich?"

„Weder zankt sie mich, noch sagt sie mir etwas,

aber sie schickt mich kaltes Wasser zu holen.

von jenseits der Wiesen.

5 Ich habe grofie Furcht,

denn da sind drei arme Burschen,

und die drei sind aufgehangt.

Den altesten

beweint die arme Mutter;

10 wer soil dichernahren?

Den mittleren

beweint die arme Frau;

wer soil dich erfreuen?

Weigand, Aromunen 11. 8
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atsel ma niklu

15 plundze lele sora

lele sora isositg,

kare va te morito?"

Metsovo (arom. Mintsu). Nikola Dimitru Agrivu.

71. Die drei Brttder.

„Featg, more feato,

tsi te ankatso muma?"

Muma nu me ankatsg,

si tsiva nu me dzutse.

5 Muma me pitr$atse,

sg aflu aparatse;

ma apa nun stiu.

IsHa val^ansus

tu livgdzg verdzo

10 si tu prisingts

sum lai trei frats

spindzurdts de fadz.

Avdhela. Tselnik Agnosti.

72. Der Wunsch des sterbenden Tanaki.

Daoli turiste lui Yanaki!

mul'enle si borbatsl'i adunats,

tra splundzetz lajlu di Yanaki.

„0 lai Yanaki al Seder,

5 nu dzitsedm, snerdzem la oi,

kg vidzui, kg vai mori."

„Ka si mor ska si nu mor,

laestu trap snu me alosats,

la turiste sme angrupats.

10 primov$ar and£ zvenits,

str$akg oili, son li akdts.

Perivoli. Naki Nikola Bgyat.
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Den jiingsten

15 beweint die arme Schwester,

die arme verlobte Schwester,

wer soil dich verheiraten?"

71.

„Madchen, he Madchen,

was zankt dich deine Mutter?"

Die Mutter zankt mich nicht,

und sagt mir gar nichts.

5 Die Mutter schickt mich,

urn kaltes Wasser zu holen;

aber ich weiB nicht (wo) das Wasser (ist).

Geradeaus thalaufwarts

auf den grunen Wiesen

10 und auf den frischgrunen Stellen

unter den drei Brudern

aufgehangt an Buchen.

72.

Beide Lagerplatze des Janaki!

Sammelt die Frauen und Manner,

daB ihr den armen Janaki beweint.

„Ach armer Janaki, Sohn des Seder,

5 ich sagte nicht, daB wir zu den Schafen gingen,

denn ich sah, daB du sterben wurdest."

„Ob ich sterbe oder ob ich nicht sterbe,

in dieser Schlucht laBt mich nicht,

bei den Sennhiitten begrabet mich.

10 Im Fnihlinge, wenn ihr kommt,

wenn die Schafe voriiberziehen, daB ich sie ergreifen kann."
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V. Kapitel.

Religion, Moral, Aberglaube, Feste und Brauche.

1. Religion.

Was das religiose Leben der Volker des Balkans betriftt,

so besteht es bei samtlichen mehr in dem Beobachten gewisser

Formen und Gebrauche, als in dem Erfassen und Bethatigen

der Lehren der Keligion. Bei den Aromunen speziell kommt
in Betracht, dafi die dem Kaufmanns- und Handwerkerstande

angehorigen Manner viel in der Fremde herum kommen und

infolge davon gleichgiltig gegen ihre Religion werden. Geld

zu verdienen ist ihr oberster Grundsatz. Die Hirtenbevolke-

rung, die fast immer im Freien ist, kommt erst recht nicht

dazu, die Lehren der Kirche zu horen, weil es ihnen an Ge-

legenheit hierzu gebricht. Bei den Farserioten laBt sich sogar

eine gewisse Abneigung vor Kirche und Pfarrer beobachten.

Lieber wollen sie, dafi ihre Kinder beriihmte Rauber werden,

als da6 sie sich dem geistlichen Stande widmen. Dieser letztere

nimmt auch eine sehr untergeordnete Stellung ein. Man kann

oft genug im Gebirge Pfarrer finden, die nicht schreiben und

nur notdiirftig lesen konnen, die nicht einmal den Sinn der

griechischen Bibeltexte zu verstehen im stande sind. Wo sollte

auch die Achtung herkommen, wenn es moglich ist, dafi Pfarr-

stellen fiir Geld zu kaufen sind, und die Geistlichen zu ihrem

Lebensunterhalte meist auf die Gaben der Gemeindemitglieder

angewiesen sind. Es giebt naturlich auch Ausnahmen, nament-

lich da, wo Pfarrer zugleich auch Lehrer sind. Diese naturlich
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erfreuen sich dann eines grofien Einflusses in der Gemeinde.

Nicht die Kirche, sondern die Schule ist der Faktor in den

aromunischen Gemeinden, an dem alle das regste Interesse

haben. Der Religion gegeniiber glaubt man seine Pflicht erfullt

zu haben, wenn man die zahlreichen Fest- und Fasttage be-

obachtet. Selbst Leute, die sich kein Gewissen daraus machen,

ihre Nebenmenschen zu berauben und zu toten, halten gewissen-

haft die Fasttage ein, wie z. B. der alte Rauberhauptmann

Rapp, der mich von Lunga nach Elbassan begleitete. XJber

den Glauben ans Jenseits siehe Band I, Kap. II, 13.

2. Moral.

Was die moralischen Eigenschaften der Aromunen betrifft,

so muB man unterscheiden zwischen Hirten- und stadtischer

Bevolkerung. Von Leuten, die ohne Belehrung iiber christliche

Moral aufgewachsen sind, kann man nicht verlangen, daft sie

ein zartes Gewissen haben. Glauben doch viele Ungebildete,

dafi man dem Tiirken Schaden jeder Art zufiigen durfe, ohne

ein Unrecht zu thun. So erklart es sich, dafi Rauber, die

ihre Greuelthaten an Muhamedanern veriibt haben, sich fruher

bei dem Volke grofier Sympathien erfreut haben; doch scheint

diese Rauberspezies heutzutage ausgestorben zu sein. Obrigens

halten auch die fanatischen Tiirken den Christen gegeniiber

Unrecht fur erlaubt.

Luge und Betrug jeder Art fafit der Kaufmann mehr als

lobliche Schlauheit, wie als sittlichen Fehler auf. Namentlich

im Prahlen und tlbertreiben leistet der Aromune geradezu Un-

geheuerliches.

In Bezug auf das geschlechtliche Leben ist man dagegen

in der Hirtenbevolkerung auflerst streng. Ehebruch ist unter

den Farserioten unerhort, ebensowenig giebt es uneheliche

Kinder. In dieser Beziehung durfen die aromunischen Hirten

als Muster hingestellt werden. In den groBeren Orten aber,

wo die Manner oft Jahre lang abwesend sind, kommen schon

eher Geschichten vor, die in die chronique scandaleuse gehoren.

Aber immerhin ist bei den Aromunen die Moralitat grofier, als
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bei Bulgaren, Griechen und Albanesen. Die Paderastie zumal

ist durchaus verpont. Auch sonst sind sie in den Genussen sehr

mafiig. Sie begniigen sich mit so wenig und so einfacher Speise,

daB sie sich sogar deshalb den Spott anderer Nationen zuge-

zogen haben. Die Griechen in Epirus singen folgendes Spottlied:

Vlahi, Vlahi tsintsara,

pos ton tros ton bagaga

me la<K ke me ksi<$i

ke me tis /atas to kopsi^i.

d. h. Walachen, Walachen Zinzaren,

wie freBt ihr den Dreck

mit Ol und Essig

und mit zerhackter Katze.

Die Gastfreundschaft wird von den Hirten gerne geubt,

weniger aber bei den andera Standen, und wenn ich personlich

zwar in den Ortschaften des Nordens mit Freundlichkeit und

Zuvorkommenheit aufgenommen und reichlich bewirtet wurde,

so geschah das, weil ich bei nationalgesinnten Leuten einkehrte,

die sich fiir meine Studien interessierten. Im Siiden dagegen ist

es mir um so schlimmer ergangen und reichlich habe ich die Be-

herbergung lohnen miissen. Der Aromune ist zu geizig, um wirk-

lich gastfrei zu sein. Bei den Griechen dagegen findet man diese

schone Tugend besonders. entfaltet. Aber auch Tiirken und

Albanesen thun ihr moglichstes, um den Fremden zu befriedigen.

In gleicher Weise verhalt es sich mit der Mildthatigkeit.

Ich wandte mich des Ofteren an Bettler, darunter auch an

Deutsche, die das Land bis tief nach Albanien hinein durch-

streifen, um von ihnen daruber Auskunft zu erlangen. Der

arme bulgarische Bauer teilt sein letztes Brot und weist eine

Statte zur Ruhe an, auch der Tiirke giebt gern ein Almosen,

aber der wohlhabende Zinzare weist kurzer Hand den Bettler

zuriick. DaB auch die Hirten habsuchtig und neidisch sind,

erhellt am besten aus dem Umstande, daB die Bewohner von

Perivoli im vorigen Jahrhunderte mehrere aromunische Dorfer

im Umkreise zerstorten, um allein die Berge zu besitzen.
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3. Aberglaube.

Von dem Aberglauben ist der Aromune weniger beein-

flufit als der Bulgare oder Tiirke, er ist dafur zu niichtern

in der Denkweise, er ist zu welterfahren, um die „glorin"

(Dummheiten) zu glauben. Wohl aber ist das weibliche Ge-

schlecht und auch die Hirtenbevolkerung von aberglaubischen

Vorstellungen durchdrungen. Betrachten wir zunachst die ver-

schiedenen Gestalten, die der Aberglaube erzeugt hat

Dzunele.—Die Hauptrolle spielen die „dzune". Sg. „dzun§"

entspricht dem rumanischen „zana"*) und wird abgeleitet von

dem lateinischen „Diana". Die dzune werden als Geister ge-

dacht, die den Menschen meist Boses zufugen. Man denkt

sie sich in Baumen und Quellen wohnend, die sie nach Be-

lieben verlassen konnen. Sie konnen auch die Gestalt von

Menschen, Tieren oder beliebigen Gegenstanden annehmen,

meist aber bleiben sie dem Auge verborgen. Sie sind, wenn

sie als Jungfrauen erscheinen, mit einem leichten, seidenen Stoffe

bekleidet, der durch einen Giirtel zusammengehalten wird. Wenn
es einem Menschen gelingt sich dieses Kleidungsstuckes, etwa

wenn sie baden, zu bemachtigen, so gewinnt er Gewalt iiber sie.

Wenn der Wind heftig geht, lassen sie sich von ihm durch

die Lufte tragen und spielen dabei auf Floten; wo ein Wirbel-

wind entsteht, tanzen sie einen Keigen,**) und die Menschen

hiiten sich Wochen und Monate lang, aufjene Stelle zu treten,

wo die dzune getanzt haben. In der Zeitschrift Macedonia I, 19

nennt Herr Belimace diese Wesen „Vinturitse", welches Wort

mir nirgends bestatigt wurde. Auch die dort angegebenen

Verse sind wohl nur von ihm selbst verfaBt.

Besonders gerne verbergen sie sich in den von den Dachern

herunterfallenden Tropfen. Wer davon getroffen wird, wird von

*) tTber die zu vergleichenden Formen bei den Daco-Bumanen
hat Shaineanu eine interessante Arbeit veroffentlicht, in der auch auf

sonstige Quellen verwiesen wird: Ielele etc. Bucuresci 1886.

**) Berthold Auerbach in seinem ,',Jvo der Hajrle" erw&hnt den-

selben Aberglauben als im Schwarzwald verbreitet.
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Krankheit heimgesucht. Die Gicht, Apoplexie, Epilepsie, Ohren-,

Nasen-, Mund- und Augenkrankheiten werden besonders ihrem

Einflusse zugeschrieben. Wenn man jemand etwas XJbles wunschen

will, sagt man: „kikuta laie (oder arao) ste agud§ask§" —
der schlimme Tropfen soil dich treffen. Der zufallig von einem

Tropfen Getroffene wird nicht versaumen zu sagen : „alba a musata

vine, alba s musata sfugo" — die weifie und schone (namlich

dzung) kam, die weifie und schone soil weggehen. Der Volks-

mund benennt die bosen Geister nicht mit dem eigentlichen

Namen, sondern um sie nicht zu beleidigen, werden ihnen

schmeichelnde Epitheta gegeben, deren urspriinglich adjekti-

vische Bedeutung gar nicht mehr empfiinden wird. So findet

man die folgenden Namen haufig in Gebrauch: „albile" = die

weifien, gliicklichen, „musatile" = die schonen, „bunile" = die

guten, „h§rioasile" = die frohlichen, „dultsile" = die siifien

„argandele" = die silbernen (argant, ein albanesisches Wort,

bedeutet Silber); in Makedonien sind auch die bulgarischen Be-

zeichnungen „vili" und „samovili" bekannt. Aus den angegebenen

Formen und auch nach dem, was ich gehort habe, geht her-

vor, dafi man die dzune als weibliche Wesen auffafit, ich werde

aber von Herrn Lehrer Cionescu in Krusevo belehrt, dafi es

dzune beiderlei Geschlechts giebt Die weiblichen entstanden

aus Madchen, die skh mit Wittwern verheiraten, die mannlichen

aus jungen Burschen, die eine Wittwe zur Frau haben. Dieser'

Glaube stent wohl damit im Zusammenhange, dafi es sowohl

Wittwen, als auch noch mehr Wittwern schwer wird, sich wieder

zu verheiraten.

Weiter erfahre ich durch denselben Herrn, dafi die dzune

und die dzun aus Angehorigen aller Nationen und Keligionen

sich bilden, dafi aber die schlimmsten die von Juden und

Zigeunern sind; dafi ihre Bestimmung ist, nicht nur den Menschen,

sondern auch alien Dingen, die diesen dienen, wie Tieren, Blumen,

Pflanzen und Geraten Schaden zu bringen. Vertrocknet ein Baum
oder bringt er keine Frucht, ohne dafi man die Ursache kennt,

platzt ein Schlauch mit Wein oder Ol, dann ist er „agudit de

dzunele" — getroffen von den dzune.
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Um das Unheil, das die dzune angerichtet haben, wieder

gut zu machen, sucht man sie zu versohnen. Die Frauen be-

geben sich allein oder, wenn sie zu schwach sein sollten, in

Gesellschaft von andern in einer mondhellen Nacht (in gewissen

Gegenden gelten auch bestimmte Tage wie Mittwoch und Frei-

tag dafur als besonders geeignet) an eine Quelle in der Nahe

des Ortes („fgntuna dzunelor", in GopeS kurz „Lalbile" =
zu den WeiBen -genannt) in sonntaglichem Staate, entledigen

sich in einiger Entfernung aller Kleider, setzen eine weifle

Haube auf, kommen ans Wasser heran und sprechen eine Ent-

zauberungsformel Nr. 73 (74), darauf trinken sie etwas von dem

Wasser, waschen sich ab und werfen Opfer ins Wasser, wie Geld-

stuckchen, Kuchen, Basilikum und bunte Wollfedern. (An der

Quelle in Gopes fand ich von letzteren eine groBe Menge, ein

Beweis, wie sehr der Aberglaube bluht.) Dann gehen die Weiber

einige Schritte riickwarts von der Quelle zuriick, um nicht etwa

die dzung zu beleidigen, dadurch daB sie den Riicken zeigen.

Teufel. — Der Teufel spielt selbstverstandlich auch eine

groBe Rolle und zwar unter derselben Gestalt, in derselben Weise

wie bei uns. Er wird „drak" (lat. draco), haufig auch „drak

din vale" (Teufel aus dem Thale) genannt, weil er seinen liebsten

Aufenthalt in tiefen, engen Thaiera nehmen soil. Auch die

Bezeichnung „demon" (gr. Sa/ficov) kommt dafur aber seltener

vor. „Draklu 8 te mokg" — der Teufel soil dich fressen, „draklu

s te l'a" — der Teufel soil dich holen, sind beliebte Fliiche.

MusatalokluJ. — Neben der dzun§ erscheint im Volks-

glauben, aber mehr im Marchen, die „Musata loklui" = die

Erdschone, eine Fee, die mehr Gutes als Schlechtes thut, und

wie mir scheint den Turken entlehnt ist; vergl. dariiber das

bei den Marchen Gesagte (Nr. 122 Bemerkung).

Parzen.— Ebenso sind fremdes Gut, und zwar griechisches,

die Gestalten der drei Schicksalsgottinnen, die auch den griechi-

schen Namen tragen: tihi (tv%i]) oder mira ([ioiqcc). Sie kommen
in der Nacht an das Lager der Neugeborenen und sagen ihnen

Gutes oder Schlechtes voraus; vergl. das Marchen von „Porko-

pulos". Es ist auch Sitte, daB eine Verwandte, eine altere
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Frau, an das Lager der Wochnerin kommt, Handwerkszeug oder

sonst ein Symbol auf die Decke legt und dabei Segenswunsche

fur die Zukunft des Kindes ausspricht; sie soil die Stelle der

Parzen vertreten.

Vampir. — Der Glaube an den Vampir ist nicht so sehr

unter den Aromunen verbreitet als bei den Slaven, Turken,

Megleniten (cf. Vlacho-Meglen p. 30), Griechen und Albanesen.

Nur in den Gegenden, wo die Aromunen mit den Bulgaren

in Beruhrung sind, hat man wirkliche Furcht vor ihm. Schon

sein slavischer Name weist darauf hin, da6 er fremden Ursprungs

ist: Vorkolak (virkulak, vurkulak), gr. ftovoxdlaxaq, alb. vurvolak.

Auch der Name vampir, vombir (letzteres bedeutet auch Fleder-

maus) ist bekannt. Man glaubt, dafi der Vampir entstehe aus

Leichnamen, iiber die eine Katze oder eine schwarze Henne

oder ein Hund gesprungen ist, oder aus solchen mit offener

Wunde, die nicht bedeckt wurde. Ferner sollen Menschen, die

ein gottloses Leben gefiihrt haben, Kinder, die ungetauft be-

erdigt wurden, sich in Vampire verwandeln. Nach Sonnenunter-

gang erhebt sich der Vampir aus dem Grabe, geht von Haus

zu Haus zu Verwandten und Freunden, in Keller und Kammern,

macht Larm mit Geraten, verruckt die Gegenstande, stoBt eigen-

artige Laute aus etc. Nur Samstags darf er nicht das Grab

verlassen. Zuweilen zeigt er sich auch den Menschen unter

den verschiedensten Gestalten, sowohl von Menschen, als von

Tieren, verschwindet aber ganz plotzlich. Selbst die blaulich

aufflackernde Flamme eines Feuers halt man fur den Vampir.

Verheiratete Manner, die in der Fremde gestorben und

Vampire geworden sind, kehren in ihrer eigenen Gestalt in die

Heimat zuruck, verweilen bei ihrer Frau eine Nacht, so dafi

diese empfangt. Das Kind, das immer mannlichen Geschlechts

ist, lafit sich als Vampirkind auBerlich erkennen und zwar an

seiner gelblich-weiBen Haut und ebensolchen Haaren und Augen-

wimpern; manche Leute glauben auch, daB sie geschwanzt seien.

Derartige Menschen werden „abrasi" (aus tk. abra§— blond, ebenso

bei den Bulgaren) genannt, und nur sie haben Gewalt iiber die

Vampire, konnen sie sehen, ihnen folgen und erschiefien, wenn
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sie sie auBerhalb des Grabes treffen. Im Grabe selbst konnen

sie von ihnen unschadlich gemacht werden, dadurch, dafi sie

ungeloschten Kalk und Waeeer hineinschiitten.

Karakandzu— entspricht etwa dem deutschen Butzemann,

mit dem man den Kindern Furcht macht. Auch trinkt man
in der Zeit von Weihnachten bis Christi Taufe kein Wasser,

das in der Dunkelheit geschopft ist, denn das wurde dem

Karakandzu Macht iiber den Menschen geben.

Purazburgt6r. — In der Ballade von der Artabriicke

und auch sonst tritt der „pur azburotfr" — der fliegende Vogel

auf, der den in groBer Not befindlichen Menschen Rat erteilt.

Er hat sein Gegenstiick in dem rumanischen „pasere maiastra".

Auch in der griechischen Volkslitteratur tritt oft ein sprechen-

der Vogel auf. Es ist auffallend, dafi der Vogel das so iiber-

fliissige Epitheton „azbur§t6r" (fliegend) hat. Ich hatte geglaubt,

es sei nicht mit „fliegend", sondern mit „sprechend", das genau

so lauten wurde, zu iibersetzen; aber so viele Aromunen ich

dariiber befragte, alle meinten es sei „fliegend" zu verstehen.

Hexen. — Der Glaube an Hexen ist ebenso verbreitet

wie bei andern Volkern; der Name dafur ist derselbe wie im

Griechischen: striglg (arQiyXa). Auch Madchen gegeniiber

wendet man das Wort als Schimpfwort an. Auch fur Zauberer

und Zauberinnen gebraucht man die griechischen Ausdrucke:

ma/u und m^yisg oder mayistrg. Um sich vor dem Einflusse

der bosen Geister zu schiitzen, tragt das Volk Amulette um
den Hals, von dem Priester geweihte Silberstiickchen mit dem

Bilde eines Heiligen; ferner Holzkreuzchen , die auch die

Eigenschaft haben sollen, unverwundbar zu machen. Selbst

den Tieren hangt man zuweilen nach muhamedanischer Sitte

Amulette um.

Traume.— Ich habe vielfach gefunden, dafi die Aromunen

sich sehr von den Traumen beeinflussen lassen, selbst sonst ganz

aufgeklarte Manner. Als giinstige Zeichen gelten: Das Sehen

von fliefiendem Wasser oder Quelle, Geld mit der Bildseite, Be-

gegnen von Bekannten oder von tiirkischem hodza (Geistlichen).

Als ungiinstige: Das Begegnen von Priestern, stehendes
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Wasser, BiB von Schlangen, Sehen von Blut, von schwarzem

Rauch, von Nadeln, das Finden eines Gegenstandes, Schnaps-

trinken, Essen von Fett
v
wahrend der Fastenzeit, Holz zer-

kleinern, das Brechen des Dachbalkens, wenn der FlieB des

Bodens auseinandergeht, wenn ein Brand gesehen wird, der

Empfang von Geld (bedeutet, daB die Leute schlecht vpn einem

sprechen), das Verlieren eines Zahnes (bedeutet das Sterben

eines Verwandten) etc.

Nicht nur im Traume, sondern auch in der Wirklichkeit

bedeutet das Begegnen vom Pfarrer Ungliick, das vom Hodza

aber Gliick. Vermutlich weil der christliche Pfarrer schwarz,

der tiirkische hingegen rot gekleidet ist. Wenn Hund, Hase,

Fuchs oder Katze uber den Weg laufen, ist es ebenso ver-

hangnisvoll. Es ist Siinde das Brot auf die gewolbte Seite

zu legen, oder ein Stuck Brot auf dem Boden liegen zu lassen

(die Tiirken heben es auf, kiissen es und legen es hoch). 3

und 7 sind Gliickszahlen, 13 eine UngliickszahL Niemand

wird am 13. eines Monats oder an einem Dienstag (weniger am

Freitag) eine Reise antreten. Wer den Riickstand in der Pfanne

mit Brot auswischt oder Teller ausleckt, wird Regen zur Hoch-

zeit haben. Beim Eintritt in das Zimmer einer Wochnerin

spuckt man aus und sagt „masala" (tk. ma sa6 allah)— „wunder-

bar, schon", damit das Kind nicht vom bosen Auge getroffen

wird. Manner sollen den Rest von Wein nicht austrinken,

sonst werden sie Madchen zeugen. Man soil das Hirn nicht

sssen, sonst wird man beim Cberschreiten eines Flusses vom

Schwindel erfaBt und ertrinkt. Frauen sollen wahrend der

Schwangerschaft keine Oliven essen, sonst bekommt das Kind

JNJuttermale (die Muttermale werden auch „mdsine" — Oliven

genannt). Wenn man Kaffee oder Wein verschuttet, ist es

nicht schlimm, wohl aber beim Raki. Der vom Dache schreiende

Kauz verkiindet nahen Tod. Die Sternschnuppen verlassen

ihren Platz, um sich einen besseren zu suchen, auch sagt man,

ein Gefangener entsprange den Raubern. Der einschlagende

Blitz ist der Teufel, das Donnern riihrt vom Rollen des Wagens

des hi. Elias her.
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Wenn man ein Pferdehaar in eine Quelle legt, so dafi die

Sonne darauf scheinen kann, entwickelt sich daraus eine Schlange.

Aus einem Gebirgsteiche trinken die Schafe kein Wasser,

denn darin lebt ein schwarzer Bock, der plotzlich kommt und

die Schafe bespringt. Im nachsten Jahre, wenn die Herde

wieder an den Teich kommt, erscheint auch wieder der Bock,

schreit bah, bah, worauf alle Jungen der Herde ins Wasser

springen und ertrinken. Daher scheuen die Schafer diese Teiche.

Von einem kleinen Teiche auf dem Peristeriberge bei

Monastir behauptet man, dafi niemand ihn durchschwimmen

konne, ohne hinabgezogen zu werden.

Wenn eine Frau einen Marder sieht, sagt sie: „gura di

asime" — Mund von Silber, damit er nicht in der Nacht kommt
und das Blut aus der Kehle trinkt. Der Marder (Wiesel) wird

„nivestuTe" oder „nvestaTan", das ist nach der Volksetymologie

„nv£asta al Jani" — die Frau des Johann genannt. Wie man
aus dem Schulterblatt des Hammels die Zukunft erkennen will,

habe ich in den Ol.-Wal. p. 16 angegeben, siehe ferner daruber

Gustav Meyer, Essays und Studien II, p. 203.

Krankheiten. — Manchen alten Frauen (babg) wird die

Kraft zugeschrieben, Krankheiten heilen zu konnen durch Be-

sprechen oder Handauflegen, oder man begiebt sich zur Quelle

der dzunele (siehe oben) oder ein Amulett mufi helfen. Bei

Muskelschmerzen legt man sich hin und laBt einen anderen auf

sich herumtreten. Bei Erkaltung werden Arm- und Beinmuskeln

fest geknetet und die Sehnen an der Ferse gedruckt, bis der

Kranke schreit.

Die Verriickten sucht man mit Brot und Essig zu heilen.

Zeigen sie sich widerspenstig, werden sie gebunden und ge-

schlagen. Meist schickt man sie ins Kloster, wo sie einge-

schlossen werden. Der Essig wird auch bei Fieber angewandt,

indem man die Anne und die Brust damit befeuchtet, was, wie

ich aus eigener Erfahrung weifi, grofie Erleichterung bringt. Ob
aber auch, wie behauptet wird, der Absud von Weidenrinden

und grunem Paprika wirksam ist, vermag ich nicht zu sagen.

Schnittwunden will man mit dem Safte der Schafgarbe (Achillea
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millefolium) heilen. In Ermangelung von Arzten wenden die

Leute sioh auch an die Zahnheilkunstler, meistens Aromunen
aus Zagori, die sich nicht nur mit ZahneausreiBen, sondern auch

mit dem Heilen aller moglichen Krankheiten befassen und zu

diesem Zwecke auch eine Anzahl Geheimmittel mit sich fuhren,

mit denen sie gute Geschafte machen.

4. Die Feste und Brihiche.

Es kann bei einem unterdruckten Volke keine anderen

als religiose Feste geben, die zum Teil zugleich Volksfeste sind.

An Feiertagen, d. h. an Tagen, wo nicht gearbeitet wird, ist

durchaus kein Mangel. Wenn man auch in den groBeren Orten

sich nicht so genau daran halt, so werden doch in kleineren

mindestens 100 Feiertage im Jahre gehalten. Am lustigsten

und frohlichsten geht es her bei dem Feste des Kirchenpatrons,

bei der Panayfr (navtjyvQiq). Abgesehen von dem Kirchen-

besuche am Morgen besteht die Feier im Essen und Trinken,

Tanzen und Singen und unterscheidet sich kaum von unseren

deutschen Kirmessen.

Die Einteilung des Jahres ist verschieden von der unseren.

Es zerfallt in zwei Hauptteile: das Sommerhalbjahr vom Georgs-

tag (23. April a. St.) bis zum Dimitritag (26. Oktober) und das

Winterhalbjahr. An diesen Terminen erhalten die Dienstboten

ihren Lohn, werden die Schulden, die Zinsen, die Miete etc.

bezahlt. Der Georgstag ist zugleich ein Freudenfest uber das

Wiedererwachen der Natur. Deshalb werden am Abende vor-

her die Thuren mit griinen Zweigen geschmiickt, auch wohl

einige Krauze auf den Thuren angebracht. Auch ist es Sitte

sich am St. Georgstage zu wiegen, zu einer anderen Zeit gilt

es fast als Sunde. Das Schaukeln im Freien an diesem Tage

ist sehr verbreitet. St. Georg gilt als Freund, St. Dimiter,

der den Winter bringt, als Feind der Menschen. Den Schnee

bringt der hi. Andreas.

Die Vierteljahr-Termine St. Elias (20. Juli) und St. Athanas

(20. Januar) sind von untergeordneter Bedeutung. Am letzteren

Termine ist es Sitte ein Lamm zu schlachten. Die Muhamedaner
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schlieBen sich in allem diesem den Christen an. Auch fur sie

ist der Georgstag ein groBer Festtag, an dem sie den „Bab&

Edreles" feiern. Das offizielle neue Jahr am 1. Januar wird

wenig oder gar nicht gefeiert, mehr schon bei den Bulgaren,

deren Kinder mit dem NeujahrsgruBe „surova godina" — reiches

Jahr, oder dem Absingen von Liedern (ahnlich wie bei der

Sorkova in Rumanien) yon Haus zu Haus ziehen und Gaben

einsammeln. In einigen Gemeinden, so in Jankovats, Rezna,

Ochrida ist es Sitte, dafi jede Familie einen Heiligen als Patron

hat, dessen Tag sie festlich im Kreise von Verwandten und

Freunden begeht. Es ist das ein Brauch (sluzba), der den dort

wohnenden Slaven entlehnt ist.

Die Kolinde werden bei den Aromunen in groBeren Ge-

meinden gefeiert, weniger bei der Hirtenbevolkerung. Bulgaren

und Griechen feiern die Kolinde viel eifriger. In der Nacht

vom 23. auf den 24. Dezember wird auf den Platzen Feuer

angezundet, wozu oft schon lange vorher das Holz von Kindern

zusammengebettelt oder gestohlen wird, in den Wohnungen

werden Kuchen gebacken und die Kinder ziehen von 2 Uhr
nach Mitternacht von Haus zu Haus, klopfen an die Thuren,

bis der Hausherr oder haufiger die Hausfrau erscheint und

singen die Kolinde-Lieder Nr. 75, 76, 77; sie empfangen dann

Geschenke, bestehend in Kuchen, Apfeln, Niissen, Kastanien,

wohl auch Kleingeld mit dem Wunsche „ti mults an — auf viele

Jahre". Wenn es hell wird, gehen die Kinder nach Hause.

Wie man sieht, sind die Lieder arg verstummelt, das aus

Vendista ist fast sinnlos. Wie anders bei den Bulgaren oder

gar den Rumanen Daciens, bei denen hubsche Lieder gesungen

werden, in denen die Jungfrau Maria und das Christuskind

gepriesen werden. Wiederum hat man andere Gebrauche zu

Neujahr, zum Feste der heiligen drei Konige, aber nichts von

alledem in den rein aromunischen Gemeinden. In Monastir

haben die Kinder der rumanischen Schule angefangen mit dem

Sterne aus Papier umherzuziehen, aber sie sind dazu von den

Lehrern angeleitet worden. XJber die Kolinda findet man das

Material bei Teodorescu, Poesii populare, Bucuresci 1885 und
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in deutseher Sprache, Mangiuca, Daco-romanische Sprach- und

Geschichtsforschung bei Kohler in Leipzig 1890. Als Kurio-

sum mochte ich erwahnen, daB ich von einem Bulgaren, den

ich nach der Bedeutung von „Kolinde melinde," das manche

„kolete, melete" nach naheliegender Volksetymologie sprechen,

fragte, zur Antwort erhielt: es bedeutet „schlagt (das Holz zum
Feueranmachen) und mahlt" (namlich das Korn, aus dem der

Kuchen gemacht wird). Die Aromunen, die den Gebrauch den

Slaven hochstwahrscheialich entlehnt haben, wissen nicht die

Bedeutung von „Kolinde, melinde". Fur die Entlehnung des

Gebrauches aus dem Slavischen spricht auch der Umstand, daB

der Text der Gesange in manchen Orten noch deutlich die

Nachbildung des Slavischen zeigt. So in Monastir, ferner in

Krusevo (nach brieflicher Mitteilung des Herrn Clonescu), wo
man singt: Kolinde, melinde, sarava godina, tsintsi kakg, iu

zbalig§ vaka etc. (kolinde, melinde, ein herrliches Jahr, fiinf

kaken, wo die Kuh scheiBt). Das ist doch offenbar eine rein

lautliche Anbildung an das bulgarische: kolinde, melinde, tsa-

reva (oder surova) godina, sin ie skaka ot bojeva raka, d. h.

kolinde, melinde (wir wiinschen) ein herrliches Jahr, der Sohn

ist entsprungen aus Gottes Hand.

Nach Fastnacht, wenn die Leute ihre strengen Fasten

(viele essen drei Tage lang gar nichts) gehalten haben, werden

Kuchen aus Mehl, Wasser und Salz gebacken, mit denen man
Bekannte und Verwandte, iiberhaupt jeden Ankommenden be-

schenkt; wer es kann, fugt auch Kompott hinzu.

Zu Ostern finden ahnliche Gebrauche statt wie bei uns. Das

Beschenken mit Eiern, besonders mit rotgefarbten, sowie das

Kippen mit denselben ist uberall verbreitet. Bei den Bulgaren

findet man auch buntgefarbte Eier, bei denen die Farbe mit

einem Messer in der Weise wieder wegradiert wird, daB man
die Auferstehung auf der einen, die Kreuzigung auf der andern

Seite des Eies sieht. Manche sind geradezu kunstvoll gefertigt.

Pfingsten ist das eigentliche Totenfest, von den Aromunen

„rusare" (big. duhov den) genannt. Es dauert gewohnlich drei

Tage, Samstag vor bis Montag nach Pfingstsonntag. Man schmuckt
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die Graber der Toten mit Blumen, besonders Rosen und setzt

darauf Speisen wie Reis, Milch, Kirschen und Fische. Letztere

sind an diesen Tagen ein so gesuchter Artikel, dafi der Preis

auf das Zehnfache des gewohnlichen steigt. Anderes Fleisch

wird nicht gebraucht. Die Besucher der Friedhofe gehen dann

zu den Grabern der Bekannten, essen ein bischen von den auf-

gestellten Speisen und sprechen dabei: „dumnidz§u sl'i l'e,arta

mortsil'i" — „Gott moge den Toten verzeihen", oder ahnliches.

Von alten Frauen kann man auch wohl horen: „siel' mgratsl'i

vor smokg" — „auch sie, die Armen (Toten) wollen essen".

Die Pfarrer, selbst die Bischofe kommen auf den Friedhof und

lesen die „trisayion" vor den Grabern, stehend oder knieend, je

nachdem sie dafur bezahlt werden. Der Gebrauch, daB man
Thonkriige auf die Graber stellt und zwar nach dem Alter der

Verstorbenen von verschiedener GroBe, scheint sich nur bei den

Bulgaren zu finden. (Ober Verbreitung und Herkommen der

Rusalien cf. Miklosich, Die Rusalien in den Sitzungs-Berichten

der Wiener Akad. Bd. 46, ferner Tomaschek, Ober Brumalia

und Rusalia, ebenda Bd. 60

Tayanisniata. — Das Johannisfest wird iiberall gefeiert,

besonders der Vorabend, an dem geschossen wird und die

Kinder mit Fackeln und Feuerbranden umherziehen oder iiber

angeziindete Feuer wegspringen (cf. Bd. I Kap. I. 8). Es werden

gewisse Krauter gesammelt, die von dem Priester gesegnet werden

und als Thee zubereitet gegen Krankheiten helfen sollen. Die

Kinder, von denen die Madchen Blumenkranze auf den Kopfen

tragen, ziehen mit diesen Krautern oder auch sonstigen Blumen

umher und singen das Lied Nr, 78 (79). „Tayani yanismata"

ist eine im Gesange iibliche Wiederholung; die Bildung ist nach

griechischem Muster aus dem Substantivum Jani, d. i. Johannes

entstanden und lautet „ta yanismata", d. h. die Johannesdinge,

gemeint sind die Krauter, die an jenem Tage gesammelt werden.

Wer die in dem Liede genannten neun Brxider sind, vermochte

man mir nicht zu sagen. Da sich namentlich die Madchen zu

Gruppen vereinigen und dieses Lied singen, so scheint es mir,

als ob sie sich in ihrer Festtagsfreude auftnachen, um einen

Weigand, Aromunen II. 9
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dieser neun Briider als Gatten heimzufuhren. (Die Zahl „Neun"

spielt im Volksglauben der Balkanvolker eine ebenso groBe Rolle,

als bei den Deutschen, cf. Weinhold, Zur Bedeutung der Zahl

Neun, im Urquell Bd V Heft 1).

GroBe Madchen und selbst junge Frauen versammeln sich,

nehmen eine kupferne Kanne und ziehen damit unter verschiedenen

Gesangen an die Brunnen. Am andern Morgen kommen wieder die-

selben zusammen und ziehen mit einem mit Blumen geschmuckten

Kruge an eine Quelle, wo sie Wasser schopfen und unter Gesangen

das Wasser austrinken und die Blumen unter einander verteilen.

Pirpirung. — Zu Zeiten anhaltender Trockenheit besteht

in einigen Gegenden der Brauch, daB Madchen im Alter von

7—12 Jahren zusammenkommen und eine arme, aber kraftige

unter sich auswahlen, die sie von unten bis oben mit griinem

Laube und Pflanzen einhullen. Eine tragt ein kupfernes Ge-

faB (sinie) auf dem Kopfe und so ziehen sie vor die Hauser

und singen Nr. 80. Das in Laub gehiillte Madchen, das

Pirpiruna, auch Dudula genannt wird, begiebt sich wahrend des

Gesanges tanzend unter das Fenster des Hauses, von wo aus

Wasser uber sie gegossen wird. Man giebt ihnen dann Mehl

und Butter, die man in die sinie thut, und wenn sie genug

haben oder die Tanzende ermiidet ist, begeben sie sich in ein

Haus, wo aus dem eingesammelten Mehl und Fett ein Kuchen

gebacken wird. Mit diesem Kuchen ziehen sie an einen Bach,

in den alle barfuB hineingehen und in dem Wasser stehend den

Kuchen verzehren. Bei den Bulgaren und Rumanen Daciens

besorgen ausschlieBlich Zigeunerinnen das Geschaft der Pirpiruna.

Der Brauch der Pirpiruna findet sich bei den Griechen (Sanders,

Das Volksleben der Neugriechen dargestellt und erklart aus seinen

Liedern), bei den Rumanen unter dem Namen Paparuda oder

Papaluga (Teodorescu, Poesii literare p. 208—212), bei den

Slaven unter dem Namen Dodole oder Dudule, Peperuga.

(Tscholakow, Zbornik p. 113.)

Auch die Wahlbruderschaft verdient hier als Volks-

brauch erwahnt zu werden. Obgleich diese Sitte mehr bei den

Albanesen vorkommt, so hat sie doch auch bei den aromunischen
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Hirten und, wenn auch weniger, bei den iibrigen Aromunen
Eingang gefunden. Die Zeremonie, durch die die Bruderschaft

besiegelt wird, wird in verschiedener Weise ausgefuhrt. Bei den

Farserioten Albaniens trinken die beiden Betreffenden aus einem

Glase Wein, in den sie einige Blutstropfen aus dem rechten

Arme haben traufeln lassen, oder in Ermangelung von Wein
saugen sie sich gegenseitig etwas Blut aus einer kleinen Wunde.

Andere Aromunen, auch in Albanien, gehen gemeinsam zum
Abendmahle und eesen die Hostie oder das Stuck Brot jeder

zur Halfte, und der Priester spricht den Segen iiber sie aus,

wobei sie das Evangelium kiissen. Daher sagt man auch

„1 am frate pi evangel'u" — ich habe ihn zum Bruder auf dem
Evangelium. Da Bruderschaften auch zwischen Christen und

Muhamedanern vorkommen, so geniigt es bei diesen, Wenn sie

nach einem gemeinschaftlich genossenen Mahle sich umarmen
und Bruder zu sein versprechen. Und in der That, die Wahl-

bruderschaft wird ebenso, wenn nicht heiliger gehalten, als die

leibliche Bruderschaft. Ohne Bedenken wiirde ein Wahlbruder

sein Leben einsetzen fur den in Gefahr geratenen anderen.

Blutrache. — Trotz der engen Beruhrung mit den Alba-

nesen hat die Blutrache bei den Aromunen keinen Eingang

gefunden. Es kommt zwar des ofteren vor, dafi ein Mord aus

Rache geschieht, aber immer nur war dann eine personliche

Beleidigung die Ursache. Von Selbstmord wufite ich kein

einziges Beispiel unter den Hirten zu berichten, wie oft ich audi

danach gefragt, aber unter den Kaufleuten ist der Selbstmord

nicht unerhort.

9*
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Albile smus&tile,

ave"ts nilg di noi.

tsi ng dedit,

sng o luats,

5 tsi n§ luat,

sng o dats!

Gopes. Naki Sterju.

74.

Albile Smus&tile

btinile zdtiltsile,

stgMari zv§ sutsg la £ine,

noi Him Qarbe ggl'ine,

5 voi sng l'irtats,

tsi no, luat, sngodats

tsi ng dedit, sngo luats!

Monastir. Olga Robi.

75.

K61indg, melindo,

tsareva godina!

tsintsi vake,

dgri, babo, ng kulakg,

5 sg bgn§adz§ vakg

. vakg ku yitse*l.

Monastir.
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Ihr WeiBen und Schonen,

habt Mitleid mit uns.

Was ihr uns gabt, (das Schlimme)

nehmt es uns wieder,

was ihr uns nahmt, (das Gute)

gebt es uns wieder!

74.

Ihr WeiBen und Schonen,

Guten und SiiBen,

die hi. Maria wende euch zum Guten,

wir sind blinde Hennen,

ihr mogt uns verzeihen,

was ihr uns nahmt, gebt es uns wieder,

was ihr uns gabt, nehmt es uns ab.

75.

Kolinde, melinde

herrliches Jahr!

Funf Kline,

gieb mir, Miitterchen, einen Kuchen,

daB die Kuh lebe,

die Kuh mit dem Kalb.
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76.

Kolinde, melinde,

datsvg din alagg,

kg sfigatse Hristolu

tu pghnia boilor

5 di friko Uvreilor.

Hrupista.

77.

Kolinda, melinda

dgn kulaklu tetg!

pul
r ku kotsSl

di vgrnoarg ma gine.

Vendista.

78.

Tayani yanismata

k6kgz§ s ma nikgzg!
* iu nkisi§ di n te adgras,

diz bggd§ dzuplu Smgruna,

5 din tsumplfis mginle ku ngale,

din tsumpltis dzekile ku mgare?

Inkisii la naol'i frats,

naol'i frats tuts ninsur&ts,

ninsurdts nisusits,

10 ni la nun, ni la furtdt,

ni la nvgastg ma mus&t.

Megarovo. Nuska Buja.
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76.

Kolinde, melinde,

begebt euch auf die Wanderuug,

denn Christus ist geboren

im Ochsenstall

5 aus Furcht vor den Judeu.

77.

Kolinda, melinda,

gieb mir den Kuchen Tante!

Huhn und Hiindchen

niemals besser.

78.

Johanniskrauter

Hagebutten und kleinere!

Wohin bist du aufgebrochen und hast dich geschmuckt,

hast dir angelegt den Rock und "Oberrock,

5 und hast die Hande voll Ringe,

und hast die Taschen voll Apfel?

Ich machte mich auf zu den neun Brudern,

zu den neun Brudern, alle unverheiratet,

unverheiratet, unverlobt,

10 nicht beim Brautvater, noch Brautfubrer,

noch bei der schoneren Frau (gewesen).
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79.

Tayani yanizmata

kokgzg sma nik^zg!

in nkisis

di fite adgras?

5 La naQl'i frats,

ninsur&ts, nisusits,

nisusits ninkerdisits.

Monastir. Helene Robi.

80.

Pirpirung

sarandung

dgplQaie, d§,

skrgaskg aggrle,

5 aggrle sayinile,

j^rgile slivgdzile.

Krusevo. Cionescu Sterju.

A
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79.

Johanniskrauter

Hagebutten und kleinere!

Wohin machtest du dich auf

und machtest dich bereit?

5 Zu den neun Briidern,

unverheiratet und unverlobt,

unverlobt und ohne Familie (= ohne Gewinn).

80.

Pirpiruna

saranduna

gieb Regen, gieb,

damit die Acker wachsen,

die Acker und die Weinberge,

die Krauter und die Wiesen.
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VI. Kapitel.

Lieder verschiedenen Inhalts.

Die vier ersten Lieder Nr. 81— 84 zeigen einen neckischen,

spottischen Ton, dem ja das Volkslied keineswegs abhold ist.

Nr. 82 V. 7 „tsuprekl'e" stent fur tsuprekle; gemeint sind die

groBen Silberschnallen des Gurtels.

Nr. 83 V. 16 „okru laiu" eigentlich „scliwarzes Auge"

stent fur „Ku6 aufs Auge". Liebende kussen sich eher auf

Auge und Hals, als auf den Mund.

Nr. 84 V. 20. Sie war beim Fallen in dem Stricke, der

als Steigbugel dient, hangen geblieben.

Die vier folgenden Lieder behandeln den Totschlag, und

zwar Nr. 85 des Glaubens wegen (cf. Rosen, Bulgarische Volks-

lieder Nr. 105), Nr. 86 aus Eifersucht (cf. Fauriel-Muller,

Neugriechische Volkslieder II, p. 18. Rosen, Bulgarische Volks-

dichtungen Nr. 80), Nr. 87 aus Rache an den Eltern, weil sie

nicht dem heiratslustigen Madchen Mitgift gaben und Nr. 88

aus Rache an dem Bruder, der seine Schwester geschlagen hat.

Der letztere Stoff ist weit verbreitet. Siehe dariiber: Ethnologische

Mitteilungen aus Ungarn 1887 I, p. 91, ein slovakisches Lied

„Die Geschwister", worin die Schwester den Bruder auf den

Rat des Geliebten, der allein mit ihr leben will, mit einer

Schlange vergiftet; p. 94 und in Nr. 2, p. 206 finden sich andere

Varianten angegeben. Ebenso in Kaden, Italiens Wunderhorn

p. 86.

Nr. 89 enthalt einen Stoff, der sich awch in der rumanischen

Zeitschrift Shezatoarea 1892 I, p. 13 wiederfindet. Nr. 90 ist
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„die Liebesprobe", ein sehr bekannter Stoff. Siehe Shezatoarea

1892 II, p. 45, ferner Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn

18871, p. 34 ff. Das Madchen will ihre Eltern und Geschwister auf

die Probe stellen, die sie nicht bestehen, nur der Geliebte wagt

es, die giftige Schlange aus dem Busen zu holen. t)ber andere

Varianten wird dort gehandelt. In unserer Fassung, die auBer-

ordentlich kurz gehalten ist, wird nicht gesagt, ob dann ihr

Geliebter die Schlange herausgezogen habe.

Nr. 91 ist geschichtlichen Inhalts, es bezieht sich wahr-

scheinlich auf die erste Zerstorung der Stadt Muskopolje in der

zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts. Das Nahere dariiber

siehe im I. Band II, 12. In V. 2 ist die Rede von armgtoldts.

Das Wort hat die urspriingliche Bedeutung wenigstens in Al-

banien verloren, indem man es verwechselte mit Anatolats, d. h.

tiirkische Soldaten aus Kleinasien. Fruher verstand man darunter

die Mannschaften der fast unabhangigen Kapitane im Gebirge,

die zur Aufrechterhaltung der Ordnung dienten. Sie waren oft

genug mit den Turken im Kampfe, bis sie von Ali Pascha

teils vernichtet, teils aber auch von ihm zu seinen ehrgeizigen

Planen als Hilfsgenossen benutzt wurden. V. 4. Linotopi und

Nikolitsa, ehemals groBe von Aromunen bewohnte Orte auf den

Nordabhangen des Grammosgebirges. V. 9 sagt, dafi auch die

Jungfrauen sich am Kampfe beteiligt haben. V. 11. tfber-

raschend wirkt der pldtzliche Ubergang aus der Schilderung zur

direkten Anrede an eines der beim Kampfe beteiligten Madchen.

Nr. 92 V. 8 „afendu", eigentlich „Herr" wird in Albanien

besonders fur „Pfarrer" gebraucht.

Nr. 93 V. 4. Unter den Albanesen sind die Gegen gemeint,

die thatsachlich zuweilen kein Leinenhemd anhaben.
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81. Verspottung eines Bnrschen, der sich mit seineni

Schatze entzweit hat.

„sedz kgrsi de mine

kg ig\i ars trg tine."

„Arde, dzone, arde!

vrutats o ai departe

5 ku SQatse mplgt§aste

ku okri nu s mundr§aste

ku gura nusgr§aste

ku munle nu s kgrtgaste."

Samarina. Athanas Papa Joan.

82. Die yerlorenen Schnallen.

Ntunik§, moi, ntunik§,

zduse soarele, skgpit§

la grgding al dumnidzgu.

Saggrsi fgata dizdurni

5 ku fits6r al amir§.

staHind, kundu se skul§,

tsuprekl'e nusaflg.

si plundzgd, laia, si plundz$£,

si tsuprekl'e nusaflg.

10 si la kodzabas zduts^d

si kurbane el sfits§£

si tsuprekl'e nusaflg.

Verria. Joan Dalametra

Digitized byVjOOQIC



81.

„Setz dich mir gegeniiber,

denn ich entbrannte fiir dich."

„Gluhe, Jungling, gliihe!

Dein Schatz ist weit von dir

mit den Freundinnen strickt er,

mit den Augen blickt er nicht um,

mit dem Munde spricht er nicht,

mit den Handen neckt er nicht."

82.

Es wurde dunkel, ja dunkel,

die Sonne sank und ging unter

in den Garten Gottes.

Das Madchen vergafi sich und schlief

5 mit dem Sohn des Kaisers.

Und fruh, als sie sich erhob,

fand sie nicht ihre Schnallen.

Und sie weinte, die Arme, und weinte,

aber die Schnallen fand sie nicht.

10 Und sie ging zum Burgermeister (um ihm den Verlust zu

und er machte sich zum Opfer, [melden)

aber die Schnallen fand sie nicht.

jitizedbyGo



— 142 —
83. Die yerirrten M&dchen.

Treji lgi f§ate si treble musate

s alinaro pi un munte analtu.

sis adunarg vasil'&k,

vasfl'&k si trandafiT

5 di s kerdurg kal$a mare

disluarg kal$a nikg

disisirg la kgsgrfe

disaflarg un pikurar.

„Bung dzug, pikurare!"

10 „Gine vinit, mori musate!"

„Spuneng kal$a, pikurare,

kal$a tra snerdz&n a kasg."

„Tsi van dats, mori musate?"

„Va zdgm no turtg di grungatsg."

15 „Turtg, Agate, nam sa kasg

dats ni un okl'u laju."

Verria. Joan Dalametra.

84. Wie Lina yom Maultier flel.

nkisi tsgl Naun oaspits

ku mulare di kgpestrul.

„Ku kare, nv$asta, va snerdzi?"

„Ku kgrvgnarl'i di ti sare;

5 mi bggarg pi mulare

mi dusir§ pun la livade [mirmints]

mi d$ade skreta pi pade [dints]

mi dtisirg tu kupatsul ros,

din fretsu lajlu di gof,

10 mi dtisirg pun la fgntung,

Lina, ku veri tru mung,

mi dtisirg pun la apg,

inSirg sotsl'i suntr$abg:
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83.

Drei schwarze Madchen, alle drei schon,

erstiegen einen hohen Berg,

und sie pfliickten Basilikum,

Basilikum und Rosen,

5 und sie verloren den Hauptweg

und nahmen einen Seitenweg

und kamen an der Molkerei (= Kaseplatz) heraus

und trafen einen Schafer.

„Guten Tag, Schafer!"

10 „Willkommen, ihr Schonen!"

„Zeige*uns den Weg, Schafer,

den Weg, da6 wir nach Hause gehen."

„Was wollt ihr mir geben, ihr Schonen?"

„Einen Kuchen von Weizenmehl."

15 „Kuchen, Madchen, hab' ich auch zu Hause

gebt mir einen Ku6 (= ein schwarzes Auge)."

84.

Die Frau (= jene) des Naum ging auf Besuch

auf einem Maultier mit Halfter.

„Mit wem, Frau, willst du gehen?"

„Mit den Leuten der Salzkarawane;

5 Sie setzten mich auf's Maultier

und fuhrten mich zur Wiese [an die Graber],

mich warf das Luder zu Boden [auf die Zahne]

sie fuhrten mich zum roten Busch,

und ich schund mir den armen Huftknochen,

10 sie fuhrten mich zur Quelle,

mich, die Lina, mit den Ohrringen in der Hand,

sie brachten mich ans Wasser,

da kommen die Gefuhrten und fragen:
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„„tsi pgtstis, Lina,. mgrata?""

15 un pgtsfii rusune mare:

mi surp§, laja mulare.

ia, luats trastul di kulats

di 1' impgrtsuts pi la bgrbats,

Sal Parisa kama l'i data,

20 kgn skoase tsitsoru ditu lats."

Pljasa. Anastas Nikola Bulamatse.

85. Die kluge jttngste Schuster.

Namisa di tsersfe

serd ng dukgane nao.

ser£ trei Turtsi pe ara£o.

„Aman, doamne, dumnidzale!

5 sgn aids trej dzule muvlete

snergu la trejli sur6ri."

„Bung tsoarg, sor ma mare!"

„Gine venis, frate al nostru!

tsi Ti ai iSti dupg tine?"

10 „Isti va smi turkips$askg

i si nu, kaplu sgn, tal'e."

„Kama gine turkips§ate

di pi tsi, kaplu sgstal'e." [derholt.)

„Bung ts oarg, sor di mes." (V. 6— 12 wie-

15 „Bung tsoarg, sor ma nikg!" (V. 6—10 wie-

„Kama gine, tal'es kaplu, [derholt.)

di pi tsi sti turkipsesti."

Sor ma mare sfgrg hare,

sor ma nikg smintimeng.

Muskopolje. Anastas Golea.
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„„Was ist dir geschehen, Lina, du Arme?""

15 „Ich habe eine groBe Schande erlitten:

Mich warf das bose Maultier ab.

Da nehmt die Tasche mit den Kuchen

und teilt sie unter die Manner,

aber dem Paris gebt am meisten,

20 denn er nahm den FuB aus der Schlinge."

85.

Mitten auf dem Marktplatz

war ein neuer Laden.

Und es waren drei Tiirken hintereinander (= in der Reihe)

„Erbarmen, Gott, allmachtiger Gott!

5 LaB mir drei Tage Frist,

daB ich gehe zu den drei Schwestern."

„Guten Tag dir, alteste Schwester!"

„Willkommen, unser Bruder!

Was hast du diese hinter dir?"

10 „Diese wollen mich tiirkisch (= muhamedanisch) machen

oder wenn nicht, mir den Kopf abhauen."

„Lieber werde tiirkisch,

als [auf das] daB sie dir den Kopf abhauen."

„Guten Tag dir, mittlere Schwester ! " (V. 6—12 wiederh.)

1 5 „Guten Tag dir, j iingste Schwester ! " (V. 6— 10 wiederh.)

„Besser, sie hauen dir den Kopf ab, *

als daB du tiirkisch wirst."

Die altere Schwester aber ohne Verstand,

die jiingere Schwester aber klug.

Weigand, Aromunen II. 10
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86. Der betrogene Eiferstichtige.

„Bre, Naun, fitsor mus&t .

tsi ts e ahgt musatg !

"

„Diu stsij, kg neste musatg."

„0 vidzuj, o kunusktij."

5 „Kara o vidztis, tsi arme pQarto?"

„Arme arQasg di kaftane,

. brun di asime dao palme.

kara tine nun nkredz,

na, dgl' nellu atsgl ma niklu."

10 El atumtse,a spistipsi,

dede Hima, alagg s alagg

pgng sadzumse kasg spoartg.

SQakra dzutse a nvsastel'ei,

ta zdiskl'idg a dz6neluj.

15 zduse nv$asta dil' diskl'ise.

dz6nele mult ngrgit er£ (er§£)

skoase kutsutlu dil'dede,

apoi zbagg kutsutlu ngurg.

atumts§a alagg sg mgsa.

20 „Ah bre Eil'u, tsi ntsSs,

din te aruse yanitsaru,

yanitsaru ku baltsul laju."

Ochrida. Dimitru Pelitsa.

87. Rache eines M&dchens, das-keine Mitgift bekam.

Lundure ma yin sma fug,

mine fug snun yin,

dada mga!

„Featg, tsi tso aji kasa nkale?"

„no fStsirg lail'i pgrintsg,

5 el' akl6 l'i fets pri dintsg

tsi nun dSdirg laja pajo?
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86.

„He Naum, hiibscher Bursche,

der du eine so schone (Prau) hast!"

„Woher weifit du, dafi sie schon ist?"

„Ich sah sie, lernte sie kennen."

5 „Wenn du sie sahst, was fur Kleider tragt sie?"

„Rote lange Kleider,

Gurtel von Silber zwei Hand (breit).

Wenn du mir nicht glaubst,

da! gieb ihr den kleinsten Ring."

10 Er drauf glaubte,

lief bergab bergauf, eilt und eilt,

bis er erreichte Haus und Thor.

Die Schwiegermutter sagt zur Frau,

dafi sie offne dem Burschen.

15 Die Frau ging und machte auf.

Per Bursche war sehr erziirnt

zog das Messer und traf sie,

dann stoBt er sich das Messer in den Mund.

Drauf eilt auch seine Mutter herbei.

20 „Ach Sohn, was hast du gemacht,

betrogen hat dich der Janitsar,

der Janitsar mit schwarzer Kopfbinde.

87.

Die Schwalben kommen und ziehen weg,

ich ziehe weg und komme nicht wieder;

meine Mutter!

„Madchen, warum steht dein Haus auf dem Wege?"

„Mir machten es die bosen Eltern,

dort totete ich sie (= machte, dafi sie auf die Zahne fielen).

weshalb gaben sie mir nicht die Mitgift?

10*
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nd6diro un sak di pal'o,

sats§l nul mokaro kailTi,

str$akg vulpga disl'i tal'o."

Ochrida. Briider Dimonie.

88, Der mlfihandelten Schwester Rache.

„Tsi ai, l§a feato, di mas plundz,

feato. lea!

ti botti mota iko tatu?

fgatg l§a!"

„nam ni tatg, 6 am ni dadg,

dzone laj,

ma mi bgtti laiulu frate,

dzone lai!"

5 „So s spun ng yatrie, :
|

soru l$a,
|

:

sgn ti skol' lun dimingatsa, :j|:

sos lai muna, so s lai fatsa:||:

son ti duts tru gordinuso :||:

sots ak&ts ngpgrtikusg:||:

10 son tso fats filli, filii:||:

son tso badz tru tipsio :||:D A O II

sol nkl'en l&Julu frate: II:
o *

II

,,,/aj, frate, smunk§m pune, frate laj

mine gela tso fets bung, frate lai,

15 'ai uno oaro, 'ai dao ori, frate lai!""

„Mol'u uno oaro, mol'u dao ori, soru l$a,

apo, soru, ko va so n mor, soru lga,

apo, soru, kon kripaj, soru l§a!"

„Pon§ snergu, pono zyin, frate lai

20 mine umplu, dzonl'i vgarso, frate laj."

Ochrida. Dimitru Pelitsa.
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sie gaben mir einen Sack mit Stroh,

und diesen fraBen mir die Pferde,

moge ihnen der Fuchs uber den Weg laufen."

88.

„Was hast du, Madchen, was weinst du nur,

he Madchen!

Schlug dich die Mutter oder der Vater?

he Madchen!"

„Ich habe weder Vater, noch nab' ich Mutter,

mein Bursche,

sondern mich schlug der bose Bruder,

mein Bursche!"

5 „Ich will dir sagen eine Arznei, :||he Freundin||:

erhebe dich Montag Morgen, :||:

wasch deine Hand, wasch dein Gesicht, :||:

begieb dich in den Garten, :||:

ergreife eine Schlange:||:

10 haue sie in kleine, kleine Stiickchen, :||:

lege sie aufs Kuchenbrett:||:

rufe deinen bosen Bruder:!:

„„Wohlan, Bruder, laB uns essen, he Bruder,

ich nab* dir gutes Essen bereitet, he Bruder,

15 vorwarts einmal, vorwarts zweimal, he Bruder!""

„Ich tauche einmal ein, ich tauche zweimal ein, he Schwe-

Wasser, Schwester, ich sterbe, he Schwester, [ster,

Wasser, Schwester, ich komme um, he Schwester!"

„Bis ich gehe, bis ich komme, he Bruder,

20 ich fulle, die Burschen gieBen aus, he Bruder."
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89. Die Wochentage.

Lunga, lun§a nun lukre*dz,

:
|

mori mer ar6s
|

:

martsa van tsun tri okri:||:

n6rkuri van tsun tri fitsori:]j:

5 dzoja van tsun tri borbdt :||:

viniri van tsun tri prgvdzg:||:

s^mbgda van me lau:||:

dumlnika van me alikesku,

ta ami primnu.

Gramosti. Naku Karakotta,

mitgeteilt in Hrupista.

90. Llebesprobe.

Durnd f$ata sum trandafir,

sarpe yiu l'i snipse nsin.

,,Tati, tati, a ngu tati,

:
|

nvgrt§& ts muna tru sgmie,

5 sarpe yiu sg skots din sin!"|:

„Dado, dado, a m£& dado, :||:

Frate, irate, a ngu frate:||:

Dzone, dzone, a ngu dzone." :||:

Ochrida. Dimitru Pelitsa.

91. Auf die Zerstifrung von Muskopolje.

Ung nil'e di ArbinSs

sg alts ahttints Armgtol&ts

z duk sg kalkg Linotop^a,

Linotop$a sNikolitsa,

5 dzumetdtde Muskopol'e.
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89.

Am Montag, Montag arbeite ich nicht,

:
|
he roter Apfel :

|

[mit den) Augen :||:

am Dienstag halt* ich mich an die (= beschaftige ich mich

am Mittwoch halt' ich mich an die Burschen,

5 am Donnerstag an den Mann,

am Freitag an das Vieh,

am Samstag wasche ich mich,

am Sonntag schmucke ich mich

um spazieren zu gehen.

90.

Das Madchen schlief unterm Rosenstock,

eine lebende Schlange schlupfte ihr in den Busen.

„Vater, Vater, mein Vater,

:
|

umwickle dir die Hand mit dem Taschentuche,

eine lebende Schlange hole aus dem Busen!"|:

„Mutter, Mutter, meine Mutter :||:

Bruder, Bruder, mein Bruder:||

Schatz, Schatz, mein Schatz.": II

91.

Em Tausend Albanesen

und ebensoviel Kleinasiaten (Armatolen)

ziehen aus um Linotope zu vernichten,

Linotope und Nikolitsa,

die Halfte von Muskopolje.

Digitized byVjOOQIC



— 152 —
Muskopol'e nu se kalkg,

k§ sunt dzonl'i tuts alepts,

s unsur&ts s§ ninsur&ts;

s§ sunt fgate nimgrtate

10 s§ a dzonlor zduk un dato.

„yino nkoa, fitika m§ao

ku fusetsli tu puJgao,

ko noapteaistg gaste rao."

Pljasa bei Kortsa. Anastas Nikola Bulamatse.

92. Der l&stlge Hausfreund.

Tu, dado, a furtatluj

dzul'i anai9imatlui,

k§ yine sgarg di s§ar§,

astar§ slu skot ngfoaro.

5 str$ak§ liva, ka slu azboaro,

ka slu aduko tu ats$£ hoaro,

tu ats$& hoaro argmungasko

foro afendu, foro priftgaso.

Ochrida. Dimitru Pelitsa.

93. Des MHdchens Furcht ror den Albaneseii.

„Dute, Leno, sbadz koldarga."

„Nu n me duk, ko n gaste frik§,

n §aste friko di Arbine's,

di Arbine's fordi kgmSs,

5 kgn me l'au el' di kusitse,

sin me duk la poduritsg."

Samarina. Athanas Papa Joan.
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Muskopolje wird nicht vernichtet,

denn alle sind auserwahlte tapfere Gesellen,

sowohl die Verheirateten, als auch die Unverheirateten

;

auch giebt es unverheiratete Madchen,

10 die den Burschen erschreckt zu Hilfe kommen.

„Komm hierher, mein Madchen,

mit den Patronen in der Schurze,

denn diese Nacht ist gar schlimm."

92.

Du, Mutter, dem Brautfiihrer

sage ihm, dem Verfluchten,

denn er kommt Abend fiir Abend,

dafi ich ihn heute Abend hinauswerfe.

Moge voruberkommen der Siidwind, damit er ihn wegblast,

damit er ihn tragt in jenes Dorf,

in jenes aromunische Dorf

ohne Pfarrer, ohne Pfarrersfrau.

93.

„Gehe, Lene, stelle den Waschkessel (am Bache) auf!"

„Ich gehe nicht, denn ich habe Furcht,

ich habe Furcht vor den Albanesen,

vor den Albanesen ohne Hemden,

5 denn sie nehmen mich an den Zopfen,

und fuhren mich ins Waldchen."
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94: Verteidigung der Fran gegenttber ihrer

Schwiegermutter.

„Dado mea, tsi fats atsia?"

„Nveasta n§ vers§ rakfa."

„Dado, nvgasta nu no ngatse,

kg sfiidze di me alasg.

5 tuto hoara ni alogaj,

s alto nv^astg nu no aflai.

trostu mardzin§a di hoaro

akl6 sisi no tfgatafoarg

ku fluriile de argvoang."

Samarina. Athanas Papa Joan.
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94.

„Meine Mutter, was machst du hier?"

„(Deine) Frau hat uns den Raki vergossen."

„Mutter, zanke nicht meine Frau,

denn (sonst) geht sie weg und verlaBt mich.

Das ganze Dorf habe ich durchlaufen,

und eine andere habe ich nicht gefunden.

Gerade an der Grenze des Dorfes

dort kam ein Madchen heraus

mit Goldstiicken der Verlobung."
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VII. Kapitel.

Zwei Balladen.

Obgleich ich nur Selbstgesammeltes veroffentlichen wollte,

so sehe ich mich doch aus verschiedenen Griinden veranlafit,

die beiden schon von anderen veroftentlichten Balladen auch

in meine Sammlung aufzunehmen; denn einmal gehoren beide

mit zu dem Schonsten, was die aromunische Volkslitteratur er-

zeugt hat, dann auch wiirde ich keinen Ersatz haben, um ein

Beispiel einer Ballade geben zu konnen, und ich mochte doch

zu alien vorhandenen Gattungen der Volkslitteratur Beispiele

bringen. AuBerdem habe ich, um dem Sprachforscher einen

Dienst zu erweisen, beide Texte mit Hilfe des Herrn Perikles

Robi in die Mundart von Monastir iibertragen, und einige offen-

bare Versehen korrigiert.

Die Ballade von der „Pest" ist zuerst veroffentlicht worden

in der Zeitschrift „Tsara noua" 1887 Nr. 7 von Belimace aus

Molovista, danach abgedruckt in der Sammlung von Obede-

nar-Bianu „Texte macedo-rom&ne" Bucuresci 1891 p. 184. Herr

Belimace hat den Text gehort von einer Frau Botsea al Dina

ali Ruse aus Krusevo. Wie die paarweise gereimten Verse

zeigen, ist das Lied neueren Ursprungs, so alt und verbreitet

auch der Stoff ist. Vergl. in der bulgarischen Volkslitteratur

„Miladinov" in der t)bersetzung von Rosen p. 247 und 116;

Talvj, Volkslieder der Serben I, p. 295, Jeliza und ihre Briider.

Dozon, Chansons populaires bulgares p. 130 hat vier hierher-

gehorige Lieder zusammengesfellt; Wollner, Archiv fur slav.

Philol. VI, 239; Leskien und Brugmann, Litauische Volkslieder

und Marchen p. 497 „Von des Flachses Qual"; Psichari, La
Ballade de Lenore en Grece, Paris 1884; Fauriel-Miiller, Neugr.

Volkslieder II, p. 65 und Anmerkung p. 96. Herr Schischmanof

Digitized byVjOOQIC



— 157

in Sofia wird demnachst eine groBere Abhandlung iiber den

Lenorenstoff veroffentlichen.

Die zweite Ballade von dem „Baue der Artabriicke" wurde

zuerst verofFentlicht von Vangeliu Petrescu in seinen Mostre II,

p. 84. Nach ihm von Tascu Iliescu in seiner „carte de lectura" I,

p. 43 und dann von Obedenar-Bianu a. o. O. p. 211. Ich habe

abgesehen von der Umschreibuug des Textes in den Dialekt von

Monastir, die beiden ersten Ausgaben zu Grund legend unbedeu-

tende Anderungen vorgenommen. Die von Petrescu am Anfange

mitgeteilte Anrede an die Zuhorer ist ganz unaromunisch, eine

bloBe Obersetzung aus dem Slavischen, wie denn iiberhaupt das

ganze Lied zu Bedenken Veranlassung giebt. Der Erzahler, wie

mich dunkt in der Hauptsache auch der Verfasser, soil der Onkel

von Petrescu gewesen sein. Manchmal finden sich Reimpaare, dann

Tiraden von selbst 12 Versen, was auf neueren Ursprung weist.

Was aber das Lied besonders als neu kennzeichnet, ist das Vor-

kommen des Ortes Nunta, V. 43, aus dem die Maurer stammen

sollen. Nun ist Nunta ein von Walachen (Megleniten) bewohnter

Ort im Karadzova-Gebirge, der erst in allerneuster Zeit den Aro-

munen bekannt geworden ist, etwa in den sechziger Jahren, seitdem

die nationalen Bestrebungen in Gang gekommen sind. AuBerdem

giebt es in Nunta durchaus keine Maurer, sondern die Bewohner

sind Muhamedaner, die vorzugsweise von Ackerbau und Topferei

leben. Der Dichter, dem der sonst unbedeutende Ort bekannt

wurde, hat ihn sicher nur des Reiines wegen (Arta-Nunta) ge-

wahlt. Aber immerhin enthalt das Lied doch solche Schonheiten

und ist in solchem volkstumlichen Tone verfaBt, daB, wenn auch

der Sanger der Onkel Petrescus sein sollte, es doch verdient

unter die Volkslieder aufgenommen zu werden.

Der Grundgedanke der Ballade, daB zur Vollendung eines

Baues ein Menschenopfer gebracht werden miisse, ist allgemein

verbreitet. Man findet Litteratur-Nachweise bei Gaster, Literatura

populara romana, Bucuresci 1883 p. 479—483. Ich fiige hinzu

Shaineanu, Legenda mesterului Manole la Green modern i, in

den Convorb. lit. XXII, 669— 682; Syrku, Journal minist. stva

narodnago prosves6enija 1890 Jan. 136—156, Febr. 310—346.
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95. Ballade yon der Pest.

Kaloting di mumats£&,

tsi optu maskuri BIT save,£;

optu HiT soptu nip6ts,

sumpreuna ser& tots.

5 soptu nvgaste nur§r

ku tsisprgts di lukr§t6r.

tu ah§ts HiT, tu ah§ts nip6ts,

tu ah§ts borbdts maskuri tots,

mas ung figato goalavga',

10 s§ Dzanfike so klima\

uno dzuo di v$aro mare,

un§ dzug di sgrbgtgare,

patru pruksenits yin§&,

Dzanfikga di o kgftd,

15 kg to nv§astg sglo da

tg un dzone, tsi ser£

ditung kas§ di udz&k, (= tk. udzakdan)

tiner smus&t fitsor&k.

frasl'i vrurg, ka so da,

20 mas K6stantin nu lo al§sd,

fr&tele atsel kama nik

dzone multu musgtfk.

ngs a fraslor lg dzuts$£,

sa mosgi l'i spune^:

25 „Dzanfike, sora me&,

nu o morft tu hoaratsed.

o am isosit f§r§ voj

nofoar diparte di noi,

nikg ma nklo di Sufie,
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Gliickliche Mutter,

Die acht mannliche Kinder hatte,

Acht Sonne und acht Enkel

Und zusammen lebten alle,

5 Und acht Frauen Schwiegertochter

Und funfzehn Arbeiter.

Unter soviel Sohnen, soviel Enkeln,

Unter soviel Mannern, alle mannlich,

Hatte sie nur ein Madchen allein,

10 Und Dzanfikje nannten sie sie.

Eines Tages mitten im Sommer,

An einem Feiertage

Kamen vier Abgesandte

Verlangten Dzanfikje,

15 DaB man sie ihnen als Frau mitgebe

Fur einen Jiingling, der war [Abstaminung)

Aus einem Hause von guter Herkunft, (= Herd,

Ein junger und schoner Bursche.

Die Bruder wollten, dafi man sie gebe,

20 Nur Konstantin liefi sie ihnen nicht,

Der jungste Bruder

Ein sehr schoner Jiingling.

Er sagte zu seinen Briidern,

Und sprach zu seiner Mutter:

25 „Dzanfikje, meine Schwester,

Verheirate ich nicht nach jenem Dorfe,

Ich habe sie verlobt ohne Euch

DrauBen, weit von uns,

Noch iiber Sofia hinaus
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30 tuno mare politie

ku tsitate sningamare

kare nlume soatsg nu are.

tu noso suntu oamen multso

tu ngsg are sapte muntso.

35 z dzonele, tsi va s o l'a,

§aste ka di vgrst^a m$a,

tiner smultu pripsit,

m par kg e,aste zugrafisii."

ku mgsa kum bitisi

40 ali Dzanfike l'i gri:

„ia, ndr§adz§ te, soro le,a,

ko yin kuskril'i ste l'a!"

K6stantin kundu zburd

kuskril'i pi kale er&.

45 niHeamdi oarg nu treku,

shoara di kuskril'i sumphi.

fikgUr pi kalTi a lor

intrarg pon tu ubor.

Dzannke,a o astsepta*

50 pgnsundrgagg sg so l'a.

kuskril'i Dzanfikea o luarg,

salgsarg puskl'a nhQarg.

Dzanfikea kut fudzi

puskl'a sse ngskumbusi

55 a lor kara lg intr§

pgndi un ul' dinik§.

optu frats, optu nipots

tung dzuo l'i mgkg tots,

optu nvgaste nurgr

60 ku tots lail'i lukrgtor.

tu mardzinga tutulor

mgk§ sporintsl'i a lor;

tQatg kasa irmuksl

ku kgtrane sunvopsi.
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30 In einer groBen Stadt

Mit Festimg und am Meere,

Die in der Welt nicht ihres Gleichen bat.

In ihr sind viele Menschen,

In ihr giebt es sieben Berge.

35 Und der Jiingling, der sie nehmen wird,

1st etwa in meinem Alter,

Jung und sehr hubsch

Es scheint als ob er gemalt sei."

Als er mit der Mutter fertig war,

40 Sprach er zu Dzanfikje:

„Auf, Scbwester, macb dich fertig,

Denn es kommen die Hochzeiter um dich zu

Als Konstantin sprach, [holen."

Waren die Hochzeiter unterwegs.

45 Kaum verging etwas Zeit,

So fullte sich das Dorf mit den Hochzeitern.

Zu Pferd auf ihren Pferden

Drangen sie in den Hof ein,

Erwarteten Dzanfikje,

50 Bis sie sich fertig machte, und sie sie dann nahmen.

Die Hochzeiter nahmen Dzanfikje

Und lieBen die Pest im Dorfe.

Sobald als Dzanfikje fort war, [Armel um);

Machte sich die Pest an die Arbeit (= krampte die

55 Als sie bei ihnen eingedrungen war,

Vernichtete sie sie bis auf den letzten (= einen).

Acht Bruder, acht Enkel

An einem Tage verschlang sie alle,

Acht Frauen Schwiegertochter

60 Und alle armen Arbeiter.

Zuletzt von alien

Verschlang sie auch ihre Eltern;

Das ganze Haus blieb leer, [gefarbt).

Mit Ungliick uberzogen (= mit Theer wurde es

Weigand, Aromunen II. 11
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65 dupo niskuntu ker6

Dzanfikga dor o lo.

Sun hoarg se turn§,

ma ku frats nu sadung.

ko yiu nitsi un afl§,

70 di kgts laja salos§.

K6stantin, atsel ma nik,

fr&tele atsel musotik

ditmorminte se skul§,

insi nkale di o astsept§.

75 „Dzanfike, sora me,&

stgi, ste bas tu frunteatea!"

Dzanfik^a stsudise,£,

ko lok fatsa l'i anurz§£.

noso di mong lakots§

80 sku dor mare luntreb§:

„iu sporintsl'i sfrasl'i tots,

Ju sunt optul'i nip6ts?

Ju sunt optule nur§r

ku tsisprgsl'i di lukrotor?

85 spunen, frate Kostantine,

snu te aproke ningo mine!

muhlo, stsearo anurzestsi,

spunen mort i yiu estsi?

kae bgneadzg, kae muri,

90 de anda mine un fudziji?"

„tots bone,adzo man mgrmintso

a nostri frats so porintso.

mas mine, lajlu, un unyiaji

ditu groapg mi skul&j,

95 ku dor mare alggaj,

vin au£ din te astsept&i".

frate ku soro, sse bgsaro,

• snu zvidzuro alto oaro.
o o <-> o

Botsa tse al Dina ali Ruse.
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65 Nach einiger Zeit

Bekam Dzanfikje Heimweh.

Und sie wandte sich nach ihrem Dorfe,

Aber mit den Brudern kam sie nicht zusammen.

Denn lebend fand sie auch nicht einen,

70 Soviel die Arme zuriickgelassen hatte.

Konstantin, der Kleinste,

Jener schone Bruder

Erhob sich aus den Grabern

Kam auf den Weg heraus und erwartete sie.

75 „Dzanfikje, meine Schwester,

Stehe, daB ich dich auf die Stirn kiisse!"

Dzanfikje wunderte sich sehr,

Denn sein Gesicht roch nach Erde.

Sie ergriff ihn bei der Hand
80 Und mit groBem Verlangen fragte sie:

„Wo sind die Eltern und alle Bruder,

Wo sind die acht Enkel,

Wo sind die acht Schwiegertochter

Mit den funfzehn Arbeitern?

85 Sag' es mir, Bruder Konstantin,

Und nahere dich mir nicht.

Nach Moder und Erde riechst du,

Sag mir, tot oder lebendig bist du?

Wer lebt, wer starb,

90 Seitdem ich weg war?*-

„AUe leben aber in den Grabern,

Unsere Bruder und Eltern.

Nur ich Armer wurde wieder lebendig,

Aus dem Grabe erhob ich mich,

95 Mit groBem Verlangen wanderte ich umher,

Kam hierher und erwartete dich."

Bruder und Schwester kuBten sich [mehr).

Und wurden nie mehr gesehen (oder sahen sich nie

Botsa, Frau des Dina, des Sohnes der Ruse.

11"
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96. Kiintiklu a punt il el dl Narta.

serd trei masturi algvd&ts,

samintreil'i serd frats;

pi masturie mult unvits&ts

samintreiri eransur&ts.

5 di multu masturi tsi er&

la tots numa lg savdzgd.

kute lukre greale er&

el' puted di le adgrd.

un om vine dil' kl'im§,

10 kg amirgulu lg strigg.

sunkisirg dipreung

tutg nQaptea imnd pi lung

1 amiroulu s unkl'inarg

sku dor mare luntrebarg:

15 „Tsi urseStSi di la noi,

noi Him oamen skl'ai a tgi?"

„Mine am avdzutg di voj,

kg Hits masturi multargi.

dila mine tsi kgftdts,

20 punten Narta sno adgrdts?

ma snu putSts sno adgrdts,

sg stsits, kg yii nu askgpdts."

„DQamne, te pglgkgrsim,

trei dzule sng minduim!"

25 Dupg tsisse minduirg

1 amirgulu apgndisirg:

„Punte aiBtg s o adgr^m,

sapte an ker6 kgftgm.

itsi sHibg sg slipsgaskg

30 amirira s hgrdzuiaskg.

noi skl'ai a tgi, tsi Him,

daQ zbcjarg va sg z grim.
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96. Ballade yon der Artabrticke.

In Reime gebracht von Helene S.

Es waren einst drei Brijder wert,

Die waren als Meister hochgeehrt;

Im Handwerk kannten sie sich aus

Ein jeder hatte eigenes Haus.

5 Ihre Fertigkeit war so bekannt,

DaB ihr Name wurd' von alien genannt.

Wie sehr ein Werk auch schwer mocht sein,

Sie fuhrten's sicher aus und fein.

Ernst kam ein Mann vom Kaiser gesandt,

10 Und rief sie in ein femes Land.

Da brachen auf sie im Verein

Marschierten nachts bei Mondenschein

Vor'm Kaiser neigten sie sich tief,

Fragten verlangend, warum er rief:

15 „Sag uns, o Herr, was sollen wir,

Ergebene Diener sind wir Dir?"

„Bestellen lieB ich Euch hierher,

Weil Eure Kunst man lobte sehr.

Sagt an den Lohn, der Euch gebiihrt

20 So fiber die Arta *ne Briicke Ihr fuhrt?

Doch konnt Ihr mir sie nicht vollenden,

Entkommt Ihr lebend nicht meinen Handen."

„Wir bitten in Bescheidenheit,

LaB uns drei Tag* zum Denken Zeit!"

25 Nachdem sie alles wohl bedacht

Dem Kaiser haben sie Antwort gebracht.

„Bis daB die Briicke wird sein bereit,
,

Bedarf es sieben Jahre Zeit

Was wir bedurfen, was es auch sei

30 Das liefere uns das Reich ganz frei.

Ergebene Diener sind wir Dir,

Zwei Worte wollen wir sagen gleich hier.
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snu ng alas ta sng zilfm

tu kse,ane aistg, tsi Him,

35 fum$alile vrem sle aduts&m,

pi ningg noi sng le avem."

„Tute aiste, tsi kgftdt,

mine vg le dau ku dzur&t.

punte sgngtoasg voi,

40 kg vg tal'u treil'i ka oj."

Si skularg samintreil'i,

zdtisirg sl'a a lor fum^r.

fum§alile er£ di Nunta,

le luarg, le ddsirg Narta,

45 fumgalile er£ ditmunte

le dtisirg Narta la pun^e.

saliurnirg di lukr&,

loklu a puntil'ei undredzgd.

#em§al'ile le sgp&

50 kStsurile le argdgps§£.

tutg dzua tsi lukrd,

apa noapt^a 1 o uekL

sase an mas se kurmd,

spunt§a nu lg sadgrd.

55 mas sedgd sg sminduid

sku lgkrgn lgi plundz§&,

kg ker61u s aprukd

spuntga nu lg sadgr&.

Ung dzug di dimngatsa

60 ma marele, kundu sla fatsa,

iu sprimna pitu ub6r

vidzti „puriu azburgtor".

pul'lu aklo, iu sazburd,

pi lumgk si diskurma,

65 pi ma marele mad muntrga

sku dor mare piridei

sa ma mareluj ul' dzutsgd:
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Zu Klagen laB uns kein AnlaB geben

Dieweil im fremden Land wir leben.

35 Auch unsere Familien mochten wir haben,

An ihrem Hiersein uns zu laben."

„A1T das, was Ihr von mir begehrt,

Es sei mit einem Schwur gewahrt;

Eine feste Briicke mufit Ihr bauen

40 Sonst laB ich wie Schafe in Stucke Euch hauen."

Sie machten sich auf nun alle drei,

Und holten ihre Familien herbei.

Die Familien waren von Nunta,

Sie brachten sie hin nach Arta,

45 Sie waren aus dem Bergland,

Und zogen zur Bruck' an der Arta Strand.

Mit der Arbeit fingen sie munter an,

Den Platz zur Briicke suchten sie dann,

Gruben drauf das Fundament,

50 Setzten Steine ein behend.

Doch was sie am Tage fertig gebracht,

Das wurde vom Strom entfuhrt in der Nacht.

So schafften sie sechs Jahre Zeit,

Vergeblich war Miihe und Arbeit.

55 Sie saBen da und klagten,

Gedanken triib sie plagten;

Denn immer naher kam die Zeit,

Und die Briicke war noch nicht bereit

Eines Tag's beim Morgenlicht

60 Wusch sich der Alt'ste das Gesicht.

Und wie er sich zum Geh'n anschickt

Er den „fliegenden Vogel" erblickt

Das Voglein flog dem Baume zu

Auf den Zweigen sucht es Run',

65 Und schaut dem Altesten immer zu.

Sehnsiichtig zwitschert es dann

Und hob zu ihm zu sprechen an:
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„Ma mare, snu vg iilfts,

ama z vrets lukru s lu bitisits,

70 a nikluj frate nvgasta s o lu&ts

tu &em§al'e s o bgg&ts.

n yie, n yfe so unvglits,

zale sg nilg snu muntrits."

ma marele kundo avdze,&,

75 pul'lu aistu tail' dzutsgd,

ditu Hikate suskir§

inima l'i si dinik§,

di mult tsi av£& mare dor

pi ats§& kama nikg nor.

80 nosg save^ un niku nat

pi tsitsoarg nimprust&t.

di mgsa nu si dispgrts§a

K6stantin us lu kl'im&.

ma marele ssi minduid,

85 sg multargu uT yin§&.

tu mardzine si mindui,

kg dumnidz§u asi ursi:

punte aistg ta sg s adarg,

lipsgd, nor ma nikg smoarg.

90 a kas atumtsga dimgnd§,

prundzu bun lg s adgr§,

nor ma nikg sgsundrgagg

prundzul ku ngsg sgs pitreakg

ma marele, tsi dimgnd§

95 nor ma nikg ul askultg.

Kostantiulu slu skul§,

dlu durnd, sgl diStseptg.

di tsutsg uslu sutur§

sngpoi pi somnu lu bog§,

100 sadorg, sarmgtusi,

la punte szdukg unkisi.
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„Altester, nunmehr klaget nicht,

Wenn Ihr wollt, es nicht an Rat gebricht.

70 Die Frau nehmt Euerm Bruder klein

Und mauert ins Fundament sie ein.

In Eile miiBt Ihr sie umgeben,

Nicht trauernd klagen um ihr Leben."

Als der Altste gehort den Rat,

75 Den ihm der Vogel gegeben hat,

Tief er seufzt aus dem Herzen;

Es brach ihm vor groBen Schmerzen,

Vor Kummer, den er trug im Sinn

Um seine jungste Schwagerin.

80 Ein Kindchen hatte sie gar klein,

Es muBte noch getragen sein.

Auf der Mutter SchoB man stets es fand,

Konstantin wurd' es genannt.

Der Alteste dachte hin und her

85 Und wurde trauriger immer mehr,

Bis endlich er in seiner Not

Dachte, es sei Gottes Gebot:

Um zu vollenden der Briicke Bau,

Musse sterben seines Bruders Frau.

90 Als er drauf nach Haus geeilt,

Ein Essen verlangt er unverweilt,

Die Schwagerin solle sich schmucken fein,

Hinaus es bringen ganz allein.

Was der Altste ihr gesagt,

95 Fiihrte sie aus wohl unverzagt.

Konstantin, ihr kleines Kind,

Weckt sie aus dem Schlaf geschwind.

Drauf sie an die Brust es legt,

Dann wieder es zum Schlafen tragt.

100 Macht sich bereit und schmuckt sich schon,

Um nach der Briicke hinzugehn.
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ku mare harao er&

prundzul kundu slu duts£&.

ma la punte kundadzumse,

105 a masturilor ia lg dzuse:

„Voi masturi, ah, voj mgrdts,

ku mbgr§atsg, tsi lukr&ts.

iuj punt§a, tsi adgr&t

sase an, tsi lukr&t?"

110 „Doamng, snoj ng tsudisim.

punt§a denda o afturnim,

dzuo snoapte tots lukr§m

snu put6m so umprustgm.

ma marele no dimond§,

115 ku dzurdt ng spridzur§:

azg prundzu kae sadukg,

snul algsgm so, sfugg,

tu ^em^al'e sgl bgg§m,

punt§a sputum so adgrgm!"

120 Ngsg, laja, nu zduk§&

masturil'i tail' zburd

pi bgrb&tsu mas muntr§&

sol vid§a kg tot plundz§&:

ku dor mare luntrebd,

125 kut vidgd, ko lgkrgmd:

„Vrutlu a nou, dzone bgrb&t,

voi, sgn spun ndrept so kurdt,

tg tsi plgndzi s lgkrgmSdz,

spunen ndrept, asi sgmbgnedz!"

130 „Vrutg, suskirar^a m§a

nu $aste tg alttsiva,

un kgdzti nellu, vruta m§a,

tu ats§£ groapg, strets dilu l'a!"

tu groapg nosgs intr§

135 kaktim bgrbatsu l'i dimgndg,

aliurlii nellu sgl kaftg

fgrg sstsibg tsi va spatg.
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Sie eilt und freut sich ungemessen,

Als hin sie trug das Mittagessen.

Als zur Brucke sie gekommen,

105 Hat also sie das Wort genoramen:

„Ihr Meister, ach, Ihr thut mir leid,

Ich wunsch' Euch Gliick zur Arbeit.

Wo habt die Brack' Ihr aufgefuhrt,

Sechs Jahr Ihr schon die Hande riihrt?"

110 „Auch wir, Frau, wundern uns gar sehr,

Seitdem zum Bau wir kamen her

Geschaftig war'n wir Tag und Nacht

Und haben die Brucke nicht fertig gebracht.

Drum lieB der Altste uns geloben

115 Zum Schwur die Hande wir erhoben:

, Wer heute uns das Essen bringe,

\Nicht ungehindert von uns ginge.

Wir wollen ihn mauern ins Fundament

Dann kame der Brucke Bau zu End!"

120 Sie, die Arme, begreift es nicht,

Was so der Eine zu ihr spricht.

Auf ihren Mann hin blickt sie nur,

Sah deutlich vieler Thranen Spur,

Voll Mitleid wurd' das Herz ihr schwer,

125 Und fragt ihn, was die Ursach' war.

„Mein lieber Schatz, mein lieber Mann,

Nun sag* mir im Vertrauen an,

Warum Du weinst, warum du klagst,

Sag mir's und so Du leben magst!"

130 „Liebchen, vom Seufzen und Klagen

Will ich den Grund Dir sagen.

Zur Grube fiel mein Ringlein nieder

Steig schnell hinab, und hoP es wieder."

Hinunter stieg sie ohne Bangen

135 Auf ihres lieben Mann's Verlangen,

Beganu zu suchen nach dem Ring

Nicht ahnend das Unheil, das bald sie umfing.
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masturil'i ssnumusirg

ku yie Sfgrg di nilg

140 tu ^imel'u o arukutirg,

sku k&suri o stizmusiro
o

ngsg, laja, ma lg striga,

ku nilg l'i pglgkgrseA

kgrnle sle dipird

145 perl'i din kap sl'i arup$a;

de kut vgrun nu avdzed,

bQatsga lei nu saskultd.

$ara ngsg lg dzutsgd,

Skut pute,& l'i pglgkgrse,&:

150 ,,Voi, masturi, ah, voi mgr&ts,

pi un zbor s me askultats,

va z vg dzuk nik un Qarg

:

tsutsa. s n algs&ts ngfcjarg

niklu de foame snun mQarg.

155 ia, pitrets6ts sgn lu adukg

sgl bag pi tsutsg sg sugg.

kgi nik sg nikrisktit

nimprust&t sg mult minut.

kum tre.ambur mine mgrata,

160 str§amburg 8 puntea di Narta.

kgts kglgt6ri va sgs tr$akg

kama multsl'i sgsngakg

kgts peri nkap mine nam
ahgts oamen sg s ngakg tu an."
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Die Meister sofort ans Werk sich machten

Und gar nicht an Erbarmen dachten.

140 Sie stiefien hinab sie in den Grund

Und mauerten Steine in die Rund.

Sie, die Arme, gellend schreit,

Flehend ruft um Mitleid,

Zerfleischt den Leib, von Angst gehetzt,

145 Rauft sich die Haare aus entsetzt;

Doch niemand hort ihre Stimm' erschallen

Hire Klagen in der Grube verhallen.

Nochmals wandte zu ihnen sie sich

Und bat sie so herzinniglich:

150 „Ihr Meister, ach, Ihr Armen, hort,

O, dafi Ihr mir es nicht verwehrt,

Den einzigen Wunsch mein Herz begehrt,

Dafi Ihr die Brust mir drauBen laBt,

Sonst wird mein Kind vom Tod erfaBt.

155 LaBt holen es, ich leg' es an,

DaB ich mein Kindchen stillen kann.

Es ist so schwach, es ist so klein,

Gehen kann es noch nicht ajlein.

Weh, wie jetzt mich das Zittern erfaBt,

160 So erzittere die Brack' unter jeder Last.

Die meisten Wandrer, die driiber ziehen,

Sollen dem Wellentod nicht entfliehen.

Soviel auf dem Kopfe ich trage Haar

Soviel Menschen verschlinge der FluB im Jahr!"
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VIE. Kapitel.

Lieder aus der Manjana in Akarnanien.

Die erste Kunde uber die siidlichsten Ansiedelungen der

Aromunen erhielt ich von dem alten Tselnik Bulamatse in

Kortsa, der in seiner Jugend auf seinen Wanderungen mit den

Herden nach Akarnanien und Atolien gekommen war und dort

seine Landsleute kennen gelernt hat Eine zweite Notiz fiber

die dortigen Walachen lieferte rair Baedekers Griechenland,

wo bei Gelegenheit der Beschreibung der Ruinen von Strat6s

auch der dort ansassigen Walachen von Suroveli Erwahnung

gethan wird. Endlich gelang es mir durch Vermittelung eines

rumanischen Juden, der in Patras langere Zeit gelebt hatte, von

einem Angehorigen der Tabaksregie, der in Geschaften dorthin

gekommen war, einen Empfehlungsbrief fur den Herrn „Tselingas"

von Suroveli zu erhalten. Ich fand im Ganzen 7 Dorfer (Suro-

veli, Ohtu, Katsar6s, Kutsobina, Busa-Nusas, Gakia-Pipa) mit

525 Familien, die noch in der alten Tselnikverfassung lebend

von Ackerbau und Schafzucht sich ernahren. (Naheres siehe

im I. Bande IV, 4.)

Man konnte vielleicht auf den Gedanken kommen, dafi

diese Aromunen noch Cberreste seien von jenen, die im Mittel-

alter die dortige Gegend besetzt hielten, die im Gegensatze zur

„gro6en Walachei" in Thessalien „kleine Walachei" genannt wurde.

Dies kann aber nicht der Fall sein, denn erstens meldet die

Tradition, dafi sie aus dem Norden gekommen sind und zwar

vor nicht allzulanger Zeit, zweitens haben sich einige Lieder in

albanesischer Sprache erhalten, die in dortiger Gegend nicht
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gesprochen wird, drittens kommen im Winter aspropotamitische

Aromunen nach Akarnanien und Atolien, die sich als die Ein-

heimischen, jene als die Fremdlinge betrachten. Ferner handelt

das Lied Nr. 102 von dem Hauptmann Naki Kgkorada, der

auch im Liede Nr. 112, das ich in Ochrida horte, besungen

wird. Beide Lieder haben noch andere tJbereinstimmungen,

die unzweifelhaft auf dieselbe Quelle in Mittelalbanien gehen.

Der Name Manjana ist von dem Dorfe Kutsobina oder

Manjana auf die ganze Reihe der Dorfer iibertragen, und ich

behalte ihn bei, urn einen bestimmten Ausdruck fur ihren Dialekt

zu haben. Sie selbst nennen sich Aromenen; von den um-

wohnenden Griechen werden sie Karagunides genannt, ein Wort,

das in verschiedenen Gegenden und von verschiedenen Stammen
auch in verschiedenem Sinne gebraucht wird, doch dariiber in

der II. Beilage des I. Bandes.

Am nachsten stehen die Aromunen der Manjana dem
Stamme der Farserioten, mit denen sie gemeinsam haben die-

selbe Art der Tselnikverfassung, ferner die Kleidung der Frauen:

blaue Rocke mit weiBen Querstreifen und vor allem das weiBe

Kopftuch, die „Tsitseroana". Abweichend ist die schwarze oder

dunkelblaue Kleidung der Manner, wahrend die echten Far-

serioten zum groBten Teile weiB gekleidet gehen; ferner tragen

die Frauen eine Art Achselklappe, ein dreieckiges Stuck Tuch,

das von der Schulternaht uber den oberen Arm herabhangt.

Mein Diener Naki teilte mir mit, daB derartige Walachen in

Klisura nach dieser Klappe (tsipg) Tsipuni genannt wiirden.

Ich glaube aber nicht, da ich diese Klappe auch bei Frauen

aus Perivoli, Samarina und anderwarts gesehen habe, daB

man sie als Kennzeichen fur einen besonderen Stamm an-

nehmen darf.

Der Grund, der mich veranlaBte die „Lieder aus der Man-

jana" getrennt von denen der ubrigen zu bringen, liegt darin,

daB ihre Sprache einige Eigentiimlichkeiten enthalt, so daB sie,

wie die der Farserioten und Olympo -Walachen, besonders behan-

delt zu werden verdient. Die Unterschiede sind allerdings nicht

derart, daB dadurch irgend welche Schwierigkeiten im Ver-
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standnisse herbeigefuhrt wiirden, aber immerhin sind sie auffallend

genug.

Vor allem hebe ich hervor das gerollte r = F. Es unter-

scheidet sich von dem auch vorkommenden gewohnlichen alveo-

laren Zungen-r dadurch, dafi die Zunge frei schwebend in heftige

Vibration gesetzt wird. Einen ethymologischen Grund hat dieses

f nicht; es steht nur intervokalisch, z. B. aros— rot, are— hat,

iafg—Winter; dagegen amar— bitter, trek— gehevoriiber, karte

— Brief. Im Albanesischen entspricht r haufig einem rn; in

iaf§ fiir iarng, kare fur karne ist dies auch hier der Fall; aber

selbst dieses r wird zu r, sobald es in den Auslaut tritt: pur

fur purn (so in Krusevo) aus prun— Pflaume. Es ist offenbar,

daB Kavalliotis und Daniel, die ja beide aus Albanien (aus

Muskopolje) stammen, durch die Schreibung von r und rr den-

selben Unterschied haben andeuten wollen, wie er noch in der

Manjana gemacht wird, der durch albanesischen EinfluB hervor-

gerufen wurde. Wahrend nun aber heute sich die Aussprache

beider r ausgeglichen hat und zu einem maBig gerollten Zungen-r

geworden ist, hat sie sich in der Manjana bewahrt. Auch dieses

ist ein Grund fiir die Herkunft der dortigen Aromunen aus

Albanien.

Eine weitere Eigenheit des dortigen Dialekts ist das Ein-

treten von $ fiir betonte g, u. Selbst bei Bojadschi hat sich

eine derartige Form eingeschlichen, die ich nicht fur einen

Druckfehler halte, da sie an zwei Stellen auftritt Seite 42

a intenea— der erste, Seite 216 di intenje— erstens. Diese Aus-

sprache soil auch bei den Farserioten vorkommen, aber ich

habe sie nie beobachtet, so oft ich auch mit diesen zusammen-

gekommen bin. Wahrscheinlich giebt es den Walachen der

Manjana nahestehende Sippen, die e fiir §, u sprechen; schon

die so sehr helle Aussprache des u in Klisura kommt dem
offenen ^ nahe, wiirde die Senkung des Kehlkopfes bei der

Aussprache wegfallen, so wiirde reines $ hervortreten.

Beispiele fur ^ statt u: puts^n— wenig, tsen— ich halte,

k^ne— Hund, argmen — Aromune, kglkenu — FuB, k^ntik—
Lied, kemp— Feld, ber (fiir brun) — Giirtel, g^r (fur grun)—
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Weizen, spel— ich wasche, m§kem— wir essen, tgmbare

—

Mantel, Plur. tomb6ri, mulare— Maultier, Plur. mulSri. Im
ubrigen steht der Dialekt der Manjana dem der Aromunen

Mittelalbaniens fast gleich, im Wortschatze natiirlich findet sich

noch manche Eigentiimlichkeit, z. B. wird das Adverbium aits,

gleich dem rumanischen aici — hier (das ich sonst nirgends

bei den Aromunen gehort habe, sondern dafur immer atsia oder

aua, auatse) als Substantiv gebraucht und bedeutet „die Ein-

heimischen, die Hiesigen". Die Form „me,ao"— meine, Nr. 101,

V. 11, 13, 14 kann man auch in Albanien hdren.

Dem Inhalte nach gehoren Nr. 97, 98 zu den Liebesliedern,

im weiteren Sinne auch Nr. 100, 101, ein Abschiedslied ist

Nr. 99, das an Nr. 48 erinnert, und Nr. 102 ist ein Rauberlied.

Nr. 97 V. 3, 7 „s in" konnte auch si n geschrieben werden,

jedenfalls ist i deutlich horbar.

Nr. 100 zeigt denselben Anfang wie Nr. 23 in den 01.-Wal.

Nr. 102 V. 9 „m§kd" ist auffallend; es scheint die Imper-

fektform statt der Aoristform zu stehen, vielleicht des Reimes

wegen zu „avgd", denn der Aorist wiirde „m§k4" lauten.

Weigand, Aromunen II. 12
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97. Vcrschm&htc Liebe.

nalgvdarg n§ musatg

n&parte d$amafe laie;

kum shi fak, t$a so ved?

nu am kgravi, t§a shi trek;

> skridi n§ karte, o pitrekuj

atsel'el musatil'e'i.

fa nu vru, sin pitr§akg,

de atss&ii arimase pl'agg.

Jerji Jankas in Suroveli.

98. BItte an die sehSne Nachbarin.

Moi vetsina ku okl'i lai,

o moi vetsina mga!

tsi -te skol' tahind dimngatsa,

moi musatamga!

5 tsi te skol', te lai tu fatso,

moi vetsina m§a!

din aspar pgfungl'i a nei,

tsi sduk tu perivoli,

din aspargu vasilikolu;

10 mine voi, moi vetsina mga,

te,a slu mparts pe la diungame

ipe la musate, moi vetsina m§a.

Jerji Jankas in Suroveli.
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97.

Man lobte mir eine Schone

jenseits des schwarzen Meeres;

wie 8611 ich's machen, daB ich sie sehe?

Ich habe kein Schiff, daB ich hiniiberfahre

;

ich schrieb einen Brief, ich sandte ihn

jener Schonen.

Sie wollte nicht, daB sie mir (einen) sende,

deshalb blieb mir die Wunde.

98.

He, Nachbarin mit den schwarzen Augen,

o, meine Nachbarin!

Die du dich erhebst fruh am Morgen,

o, meine Schone!

5 Die du dich erhebst und waschst dich im Gesichte,

o, meine Nachbarin!

Und verscheuchst mir meine Tauben,

. die in den Garten fliegen,

und mir das Basilikum verderben;

10 ich wunsche, meine Nachbarin,

daB du es verteilst an die Jugend

und an die Schonen, meine Nachbarin.

12*
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h Klagc der Frau bclm Abschied.

Un§ f<gato ditu f$ate

tsi sta minduitg;

tr^atse m$sa ntr§ab§:

„M'e, tsi esti nor§it§?"

5 „Miut£a di kap,

dado, nu tsai tut§?

Uu borb&t, tsi am mine,

el kaft§ t§a sfugo.

Kend va sfudz, lai korbe,

10 strets pragul di usg

smi fats hairaali,

t$a smi ports di guso.

Nu tse af^ii di mine,

di daoH nipoate?

15 kend va es la dz§ang

zgilesku ku boatse."

Niku Pangu in Ochtu.

100. Der Kummer des Ycrschmfthten.

Di ku nikg ti mutrgam,

pen sinkresti, o moi f$at§,

t§a sin ti Tail,

tora nu ne afeu,

5 kg te mortas;

n e areu, k§ nu me kl'imas,

t§a sin yin, sbag kufung;

kurunle, tsi sbag mine,

tute mdlamg si asime.

Gregorios Kekos aus Kutsobina.
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99.

Em Madchen unter den Madchen

[die] stent nachdenklich da;

kommt seine Mutter voriiber (und) fragt:

„Tochter, was bist du erzfirnt?"

5 „Den Verstand des Kopfes,

Mutter, hast du nicht ganz?

Ein Mann, den ich habe,

er will weggehen.

(Zum Manne gewandt) Wenn du weggehen wirst, du Armer,

10 (und) trittst fiber die Thfirschwelle,

so mache mich zum Amulet,

daB du mich am Halse tragst.

Hast du kein Mitleid mit mir,

mit den beiden Nichten?

15 Wenn du am Hfigel herauskommen wirst,

schreie ich mit (lauter) Stininie.

100.

Von Klein auf sah (oder hutetej ich dich,

bis du heranwachst, o Madchen,

daB ich dich nehme.

Jetzt thut mir's nicht leid,

daB du dich verheiratetest;

mir thut's leid, daB du mich nicht eingeladen hast,

daB ich komme, daB ich dir den Kranz aufsetze;

die Kranze, die ich dir aufsetze,

(sind) ganz (von) Gold und Silber.
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101. Erzwuiigcnc Llebe.

Tsi sase dzile tu Rivent

imno DQapte, imng dzug

ti Sufika ts§a fudulg?

„Mofe lai sof al Siveri,

5 iu ai kusitsa ku tuts peril?"

„nu duse Kiki Ksiroineri."

„Surika, inafe ket n§ sapg,

tsi sfitsgd Kiki la dzadg?

dzada trimurd, tga skadg;

10 o vidzu tsal Yanaki de akasg,

somulaie Sufika mgao

iu ai kusitsa ku pu(?§ao? u

„Somulaie dadame^ao,

nun pl$ndzi laja kaf§ am^ao,

15 man pl^ndzi kusitsa ku pu<y$ao."

Spira Marusa in Katsaros.

102. Auf den Kapitan Naki Kakarada.

Di Armifo p§n tu Kcjfavg,

trikti Naki Kgkgradg.

Naki zduse ^kiperie

sfakg kord§ di flufie.

5 Naki, irate ali sofg,

kapidanul tu Za;'ofe,

Naki, nipot ali tet§,

kapidanul tu vilayete,

Naki lokul lu mgka

10 Za/orga frikg l'i av§&.

Janaki Vasil in Suroveli.
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101.

Wer sechs Tage in Rivent

geht Tag und Nacht

fiir die hochmutige Surika?

„Ach arme Schwester des Siveri,

5 wo hast du den Zopf mit den Haaren?"

„Kiki brachte ihn nach Xiromeri."

„Surika, so groB wie eine Stute,

was that dir Kiki bei der Tanne? *

Die Tanne zitterte, da6 sie fiel;

10 die (Frau) des Janaki sah's von zu Hause,

meine dunkelfarbige Surika,

wo hast du den Zopf und die Schtirze?"

„Meine dunkelfarbige Mutter,

du klagst nicht um mein armes Fleisch,

15 sondern du klagst um den Zopf und die Schurze."

102.

Von Halmyros bis nach Karava,

streifte Naki Kakarada.

Naki ging nach Albanien

um einen Siibel von Gold zu machen (um reiche Beute

5 Naki, der Bruder der Schwester, [zu holen).

der Kapitan in Zagori,

Naki, der Neffe der Tante,

der Kapitan am Vilajet,

Naki, die Erde fraB ihn (er fiel im Kampfe)

10 Zagori hatte (immer noch) Furcht vor ihm.
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IX. Kapitel.

Farseriotenlieder.

Die Farserioten (Fgrserots von den iibrigen Aromunen,

Arvanit6vlachi von denjGriechen genannt) sind zum groBten

Teile in Mittelalbanien, besonders in MuzakjS lebende Hirten-

stamme, die in Sippen unter Leitung des Tselnik im Sommer

im Gebirge, im Winter in der Ebene leben. Das Gebiet, in

dem sie umherstreifen, ist weit ausgedehnt, denn sie besitzen

meist keine eigenen Berge, sondern miissen das Weiderecht er-

kaufen. Auf der Sucha-Planina in der Nahe von Nis in Serbien

sind wohl die nordlichsten zu treffen; von der tiirkisch-bul-

garischen Grenze bei Melnik im Osten bis im Westen an die

Kiiste der Adria, im Siiden bis Akarnanien dehnen sie ihre Ziige

aus. Friiher gingen sie auch in den Peloponnes, doch schon

seit Jahren nicht mehr.

Sie haben keine Dorfer mit Steinhausern, sondern begnugen

sich im Sommer wie im Winter mit elenden Hiitten aus Zweigen,

Schilf, zuweilen auch aus Lehm. Ihre Ansiedelungen nennt

man „k§live", groBere „kgtune". Es kommt auch vor, daB sich

mehrere Sippen vereinigen, um gemeinsam Berge kaufen zu

konnen; dann werden natiirlich an solchen Platzen auch solide

Dorfer angelegt, wie Papadhi auf dem Gebirge nordwestlich

des Ostrovosees in Makedonien, oder das farseriotische Selia

ostlich von Verria auf dem Karatas-Gebirge etc.

Aber es haben sich auch viele der Farserioten unter den

iibrigen Aromunen niedergelassen; es giebt wohl kaum eine

Gemeinde, in der nicht einige, wenigstens zeitweise zu treffen
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waren. Sie ziehen besonders gerne in die verlassenen Hauser

der iibrigen, die ihnen nichts kosten. Unter den anderen ber

halten sie ihre Tracht und Eigenart bei; Ehen zwischen beiden

Stammen kommen wohl kaum oder selten vor, nicht, weil die

Farserioten dem abgeneigt waren, sondern weil die andern Aro-

munen zu stolz sind.

t)ber ihr AuBeres und ihre Tracht habe ich im ersten

Bande in der ersten Beilage geredet. Die Tselnikverfassung

ist im I. Bande Kap. IV, 5 ausfuhrlich behandelt, der Riickgang

des Wohlstandes und seine Ursachen ebenda im Kap. Ill, 6.

Der Charakter der Farserioten ist verschieden von dem der

Karaguni, wie sie die iibrigen Aromunen nennen. Sie sind

wild, schwer zuganglich, streitsuchtig, schrecken vor keiner Ge-

fahr zuruck und sind infolge dieser Eigenschaften dem Rauber-

handwerke noch mehr zugethan, als die anderen Hirten. Der

Schulbildung sind sie abgeneigt, noch mehr aber dem geistlichen

Stande. Gottesdienst wird nur in wenigen Kaliven gehalten

und zwar von auswartigen Geistlichen. Nur wenige von ihnen,

selbst nicht einmal immer der Tselnik, konnen lesen und schreiben.

Alle eigentlichen Farserioten sprechen auch albanesisch, selbst

diejeoigen, die man in Makedonien trifft, ein Beweis, da6 Albanien

ihre Heimat ist.

Auch die Frauen sind abgehartet und verrichten die

schwersten Arbeiten, da, wo sie neben der Viehzucht Ackerbau

treiben, wie in Muzakje* liegt fast die ganze Arbeit auf ihren

Schultern. Ich sah die Frauen pflugen und selbst Holz fallen,

wahrend die Manner sich mehr um das Vieh kummern. Wenn
es Not thut, greifen sie auch zu den Waffen. Die Frau ist in

ihrer Stellung dem Manne vollstandig untergeordnet, sie mu6 ihn

bedienen, wie eine Magd. Kommt Besuch diirfen sich die Frauen

nicht in Gegenwart der Manner setzen, was ubrigens auch bei

andern Hirten-Aromunen Gebrauch ist. An der Unterhaltung

nehmen die Frauen nicht teil, sie ziehen sich zuruck, sowie das

Mahl voriiber ist; selbst bei der Hochzeit haben Manner und

Frauen gesondert ihre Unterhaltungen. Ihre Manner sehen es iiber-

haupt nicht gern, wenn sie mit anderen verkehren. Noch mehr
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als ihre Frauen, hiiten sie aber ihre Madchen, sobald sie die

Jahre der Reife erreicht haben. Sie werden vor jedem Fremden

verborgen gehalten, und wenn zufiallig einer ihnen begegnety

wenden sie das Gesicht ab oder verbergen es in der Schiirze.

Es war mir, als ich in Ochrida einige Madchen und junge Frauen

photographieren wollte, selbst mit Hilfe des Pfarrers nicht mog-

lich, solche aufzutreiben. Ich muBte mich mit alten Weibern

und Kindern begnugen (s. das Titelbild). Auch Lieder konnte

ich nicht direkt von ihnen erlangen. Sie waren schon arg-

wohnisch, wenn ich- im Gesprache mit ihnen mir einige Notizen

machte. So kommt es, da6 die folgenden Lieder nicht durch

mich direkt, sondern durch die Lehrer Gebruder Dimonie in

Ochrida, und durch den Lehrer Koe Haralambie in Selia bei

Verria gesammelt wurden; deshalb ist aber die Umschrift nicht

ungenau, denn ich hatte genug Gelegenheit im Verkehre mit

Mannern ihre eigenartige Aussprache kennen zu lernen. Dennoch

aber verfehle ich nicjit darauf aufmerksam zu machen, daB der

Stamm der Farserioten in jeder Beziehung eine eingehendere

Untersuchung verdient als mir vorzunehmen moglich war.

Nicht nur sind die Farserioten an ihrer Tracht zu erkennen,

sondern wenn sie nur den Mund aufmachen, hort man sofort,

ob man es mit einem solchen zu thun hat. Zwar ist ihr Wort-

schatz nicht besonders verschieden von dem der ubrigen Aro-

munen, sie haben nur inehr albanesische Elemente, aber ihre

Aussprache ist auffallend. Vor alien Dingen haben sie kein

Zungen-r, auch nicht etwa das uvulare Pariser-r, sondern einen

durch Reibung des Gaumensegels mit dem hinteren Zungen-

riicken hervorgerufenen Gerauschlaut, der eher gutturale Spirans,

als r-Laut ist, und die groflte Ahnlichkeit mit dem Mainzer

r-Laut hat. Der Laut ist intervokalisch und nach Stimmhaften,

stimmhaft, im Auslaut und nach Stimmlosen ist er stimmlos.

Ich bezeichne ihn mit q. Beispiele mape = mare — groB,

b(>atsu = bratsti — Arm, tpeku — ich gehe voriiber.

Auch der Ausfall von r vor Konsonanten kommt ver-

einzelt vor, negu = nergu — ich gehe. rn und rl wird — p.

ja(>§ = iarn§ — Winter, kape = karne— Fleisch, fitsopop =
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fitsorlor etc. 1 vor betontem a, o, u geht meist im Anlaut iiber in

die reduzierte, gutturale, stimmhafte Spirans, ahnlich griechi-

schem y vor a, aber kaum horbar. Ich bezeichne es mit 5:

jupii = lupti — Wolf, sale = lale — ODkel. Sonst wird es in

Gesellschaft von dunkeln Vokalen und im Auslaute zu 1, d. h.

gutturalisiertem 1. (Der Laut 1 kommt im Albanesischen vor, wo

ich uberdies auch bei Soldaten beobachtet habe, dafi er durch 5

ersetzt wird). ats§i = atsel — jener, kai — Pferd.

Auch vollstandiger Ausfall von 1 nach Konsonanten vor

dunkeln Vokalen kommt vor: ak6 = aklo — dort.

Andere Eigentiimlichkeiten des Dialektes zu besprechen,

ist hier nicht der Platz, sie gehoren in die Grammatik; die an-

gefuhrten geniigen vollstandig, um den Dialekt als solchen

zweifellos erkennen zu lassen.

Herr Caragiani hat in seinen „Studii istorice", von denen

mir die ersten 7 Druckbogen vorliegen, ich weiB nicht, ob uber-

haupt das Werk im Buchhandel erschienen ist, den Nachweis

zu erbringen gesucht, dafi die Sulioten Aromunen gewesen sind.

Dem widerspricht das direkte Zeugnis aller Farserioten, die ich

dariiber befragt habe. Ferner sind die meisten Namen gar

nicht aromunisch, sondern albanesisch, einige haben allerdings

ein rein aromunisches Geprage, was ich mir nur so erklaren

kann, daB unter den Sulioten auch einige Sippen der Farserioten

aufgenommen waren; denn diese lebten ja und leben heute noch

mit den Albanesen in inniger Freundschaft. AuBerdem darf

man auf Familiennamen kein so groBes Gewicht legen, als

Caragiani thut, denn gerade bei den Aromunen war es in vielen

Gegenden bis in die neueste Zeit Sitte, die Kinder nicht nach

dem Vater, sondern nach dem GroBvater, Onkel, Paten oder

sonstigen Bekannten zu benennen, oder ihnen einen bekannten

Namen beizulegen, der ihnen beliebte. Der Vorname wird, wie

schon erwahnt, vom Hochzeitspaten (nun) bestimmt. Er wird

erst bekannt gegeben, weno dieser seinen Besuch macht. So-

bald er von ihm ausgesprochen ist, rennen die Kinder der Ver-

wandten mit der Nachricht nach Hause. Wer zuerst kommt,

erhalt ein Geldgeschenk.
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Die heranwachsenden Kinder werden im Dorfe selbstver-

standlich mit ihren Vornamen genannt, wozu dann entweder

des Vaters, oder haufig auch der Mutter Vorname hinzugesetzt

wird. Z. B. Tulu ali Marusa — Demeter, der Sohn der Marie.

Oft genug ist ein Vorname wie Marusa als Familienname ge-

blieben. Auch kann der Familienname durch Spottnamen ver-

drangt werden, wozu sehr haufig tiirkische Worter benutzt

werden, z. B. topallu — der Hinkende, kamburlu — der Buck-

lige, tsakorlu — der Schielende, altiparmaklu — der Sechs-

fingerige, bala matse oder bula matse — Durcheinander etc.

Es bedarf wohl kaum der Erwahnung, daB die zahlreichen

Namen auf -esku Neubildungen nach dem Rumanischen aus

allerjungster Zeit sind. Unter diesen Verhaltnissen Schlusse

aus Namen ziehen zu wollen, wurde verfehlt sein.

Nr. 103 V. 1 „kuk6tii", eigentlich Hahn, bedeutet „der ge-

stickte Rand des Hemdenkragens". Die ubrige Stickerei befindet

sich langs des Brustschlitzes. Das „haide" wiederholt sich nach

jedem zweiten Verse, langer ist auch nicht die Melodie. Zwischen

V. 6 und 7 hat eine Variante noch eine Zeile: „t§a son lau

stranele nale" — um meine neuen Kleider zu waschen. V. 8

„asudats" bedeutet nicht etwa „schwei6ig", sondern wird von

dem eben hervorkommenden Schnurrbarte junger Leute gesagt.

V. 16 „Velarde" ist die aromunische Bezeichnung fur Berat,

ehemals Belgrad genannt. Es bleibt zweifelhaft, ob der ftbel-

thater nicht ein Aromune gewesen ist, denn in Berat giebt

es deren mehrere Tausend. V. 17 bedeutet „ich war so

aufter, mir, so von Sinnen, daB ich nicht das Haus meiner

Mutter sah".

Nr. 104 V. 1 „unsu(>a(>e" ist auffallend, man erwartet, da

das Lied zweifellos von einem Madchen gesungen wird, „m§ritare"

ebenso Ol.-Wal. Nr. 29 V. 1. Ich habe auch in Istrien beob-

achtet, daB der Unterschied zwischen beiden Wortern nicht ein-

gehalten wird. V. 3 ist rein albanesisch molg kukg— roter Apfel.

V. 4 Es ist bekannt, daB die Farseriotinnen schon gestickte

Taschentucher zu verfertigen verstehen, die auch bei den Alba-

nesen sehr geschatzt werden.
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Nr. 106 ist das Lied, das am Hochzeitsinorgen gesungen

wird, wahrend der Brautigam rasiert wird. V. 6 dafi die Schwieger-

miitter den Burschen nicht wohl gesinnt sind, wird in derselben

Weise auch in den Olympo-Wal. Lied Nr. 32, V. 6 gesagt,

vergleiche ferner oben Nr. 34 und 35.

Nr. 107. Ganz in derselben Weise finden sich auch im

Daco-Rumanischen Volkslieder, die Beziehungen dazu sind

unverkennbar. Vergleiche z. B. in der Sammlung von Jarnik

und Barseanu, Doine, Bucarest 1885 Nr. 168.

bine a zis frunza de fag

ca dragostea nui iosag,

bine a zis frunza de vie

ca dragostea nui mosie.

Nr. 108 V. 2 „zyafete" heifit festliches Gelage, feierlicher

Besuch, Besuch im allgemeinen. V. 9 „pines" ist das Klein-

geld, das der Pate oder Verwandte bei der Taufe zum Geschenke

geben. V. 15 „skos" stent offenbar nur des Reimes wegen, es

mufite heifien „am skoasg" — ich habe hervorgebracht.

Nr. 109 V. 7 bedeutet „er wolle ihn tot sehen", denn den

Verstorbenen werden die Arme iiber die Brust gekreuzt, wobei

die Hande unter die Achselhohlen komnren.

Nr. 110 V. 1 „apiu = arniu" ist die Gegend, wo die

Hirten den Winter verbringen; in diesem Falle ist es die Gegend

am Golfe von Volo in Thessalien, wohin auch heute noch die

Sippe des Spira Bula-Matse aus Pljasa zieht. V. 2 „betsTi"

steht fur „birbetsl'i", wie „tsor" fur „tsitsor". V. 5 heiBt wort-

lich: Damit sie nicht uns nehmen in Kundschaft.

Nr. Ill V. 2 „kanda" aus „kg anda" — als.

Nr. 112. Zu diesem alten Liede vergleiche Ol.-Wal. Nr. 29,

beide erganzen sich. Yanaki war ein beruhmter Armatole, der

in einem Hinterhalte fiel. Er ist derselbe, der in Nr. 102 be-

sungen wird. Man brachte ihn schwer verwundet nach Hause,

gerade als seine Schwester Hochzeit halten wollte.
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103. Die gescMndetc Frau.

Moi komgasg ku kuk6tii

ku kukot sku Rinding, 'aidee!

moi suoato limbitg,

limbit§ ka yapyipu, 'aidee!

5 „Mi skul&i sumbgto za(;e,

ju&i kgldapga sfiegu nvale.

mi .adunai kun dzone nkale,

un dzone mustats asudats,

mi b§s§ tu daQle fats,

10 un dzone mustats sutsuts,

mi bos§ tu daole ts^ts,

un kots§i di kgpvgnaoe

ufi fetse rusune nkale,

un dzone dit kgsob§

15 mi 30 mbpatsg, mi anglts§,

kgsobunlu din Vilapde,

nu nvidzuj kasa ali dado,."

Ochrida (und Selia).

104. Beigenlied der Fraucn.

6 am un dzone tunsupape,

n* ul nsupaj, fiul juaj,

moi, mujg kukoj

distimbsr tg dzone fits§am,

5 ku vepde li tpimam,

sku ao6s li tsosgdm.

Ochrida.
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103. v

He, Hemd mit gesticktem Kragen

mit gesticktem Kragen und Stickerei, haidi!

He, GevatteriD, du reine,

rein wie Quecksilber, haidi!

5 Ich erhob mich Sonnabend ganz friih,

nahm den Kessel, um an den FluB zu gehen.

Ich traf mit eicem Burschen auf dem Wege zusammen,

ein Bursche mit sprieBendem Schnurrbarte,

er kuBte mich auf beide Wangen,

10 ein Bursche mit gedrehtem Schnurrbarte,

er kiiBte mich auf beide Busen,

ein Hund von Keradzi

that mir groBe Schande auf dem Wege an,

ein Bursche aus der Stadt

15 nahm mich in die Anne, hob mich in die Hohe,

ein Stadter aus Berat,

ich sah nicht das Haus der Mutter.

104.

Ich nab' einen Schatz zum Heiraten,

ich heiratete ihn, ich nahm ihn,

he, roter Apfel!

Taschentucher fur den Schatz machte ich,

mit Grim iiberstickte ich sie,

und mit Rot webte ich sie.
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105. Trost flir einen Mann, der eine blinde Frau hat.

„Lele dado, tsin fitsSs?

nveastg Qapbg no did6s!"

„Tats, Hil'u, sgn bgnedz tine,

kg okl'ul l'i adap di asime.

5 kape so ape nv§astg bung,

la nuintg snu zdukg,

kg numta so ape nkasg.

kape so ape nve,astg skuptg,

tg kgtsulg snu zdukg

10 kg kgtsula so ape nkasg.

kape so ape nve,astg uputo,

pupupfe snu zdukg,

pupupia so ape nkasg."
Ochrida.

Ochrida.

106. Barbierlled.

Anap/a, fpate, supaf$&,

slu supsestsi musdt, mus£t,

kum sg stsij, asu shi nvets,

la soakpg snul apusun6dz.

soakpa stsie apale multe,

supupg dzonl'i dipi punte,

fatse gpoapg di sl'i askunde.

107. Reigenlied der Manner.
Moi lilitsa di pi pugii, di pi pugu

mine topa va sgn fugii, va sgn fugu!

moj lilitsa di pi mep, di pi mep
mine topa, va sgn kep, va sgn kep!

5 moj lilitsa di pi fagii, di pi fagii

mine topa va sgn bagii, va sgn bagu!

moi lilitsa di pi skin, di pi skin

mine topa va sgn nkl'in, va sgn nkl'in!

Ochrida, auch in Selia.
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105.

„Ach Mutter, was hast du gemacht?

Eine blinde Frau hast du mir gegeben!"

„Schweige, Sohn, ich bitte dich,

ich gebe ihr ein silbernes Auge.

5 Wer eine gute Frau hat,

soil nicht auf Hochzeiten gehen,

denn Hochzeit hat er im Hause.

Wer eine kleine Frau hat,

braucht nicht in der Mutze zu gehen,

10 die Mutze hat er im Hause.

Wer eine hafiliche Frau hat,

braucht keinen Trost zu suchen,

den Trost hat er zu Hause."

106.

Langsam, Bruder, rasiere,

stelle ihn sehr hubsch her (= rasiere),

wie du es verstehst, so richte es aus,

damit du ihn nicht bei der Schwiegermutter beschamst.

Die Schwiegermutter weifi viele Bosheiten,

stiirzt die Burschen von der Briicke,

macht eine Grube und verbirgt sie.

107.

He, Blume auf der Brombeerstaude,

ich werde jetzt weggehen!

he, Blume auf dem Apfelbauro,

ich werde jetzt umkommen!

he, Blume auf der Buche,

ich werde mich jetzt legen!

he, Blume auf dem Dornstrauch,

ich werde mich jetzt neigen!

Weigand, Aronnmen II. 13
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108. Der betrogene Gatte.

Gazepe, laje gazepe!

Nusa z duse zyafete

tu apeoito n6pkup§a.

z duse la soakoa sa

5 soak(>asa ku tut aus.

„kusk(>e, Ril'a ta n ts o adils,

ntso adus ku un kokilus.

kokiWs di tsintsi mes,

muinli mpline ku pines."

10 „Koa(>bo, ku kaae hi fitses?"

„Ku dz6nile, tsin dides."

„iidzusioo ku Iboaim

aku(>tu zgoos."

„"Nu mi stpundze abut Vo^tos,

15 ko ku nos lu am skos. 4 '

Ocbrida.

109. Fluch auf den unredliehen Tselnik.

Tsinkisi no kindoo maoe?

iu zdutse din pozaue?

Ja, mutoits, kapej dininte?

§aste kal al Toda Bu(?sa7>;

5 Toda, Toda, vSstupi gundz,

Toda, tsi munkds din bQaog.

s ti ved ku muinli sumsoaoo

!

Toda, tsi munk&s di sots,

sots moapo fitsool'i tots!

Ochrida.

110. Aufbruch im Friilijahre.

Ma tu apiu de Aomi(>§,

ni aooma'sipo betsl'i ako.

tsi dzuse BulaMatsela? *
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108.

Schande, schlimme Schande!

Nusa ging auf Besuch (= Gastmahl)

am Mittwoch in der Fruh (= Dammerung).

Er ging zu seiner Schwiegermutter,

5 zur Schwiegermutter mit ihrem Alten.

„Schwiegervater, ich brachte dir deine Tochter,

ich brachte dir deine Tochter mit einem Kindchen.

Ein Kindchen von funf Monaten,

Die Hitnde voll Patengeschenke."

10 „Ungluckliche, von wem hast du es?"

„Von dem Manne, den du mir gegeben."

„Man sagte mir von Ibrahim,

dem kurzen, dicken."

„Driicke mich nur nicht so heftig,

15 denn ich habe es ja von ihm."

109.

Was fur ein groBer Hochzeitszug brach auf?

wohin geht er von dem Markte aus?

seht, schaut, wer ist an der Spitze?

Es ist das Pferd des Toda Bursar;

Toda, Toda mit den Iangen Kleidern,

Toda, die raubtest (= atit) du dem Dorfe.

Ich will dich sehen mit den Handen in der Achselhohle!

Toda, die raubtest du den Genossen,

alle Kinder sollen dir sterben!

110.

Im Winterlager von Halmyro,

dort blieben mir die Hammel.

Was sagte Bula-Matsela?

13*

Digitized byLfOOQIC



-- 19G —
„skutets, fitso(>, skgrk§m fumejlle,

5 ta snu no l'a di habape,

kg ng es Gegil'i nkale;

kg noi av6m nve,aste musate,

tute ku gusile ligate.

kg noi av6m fete susite,

10 ku gopdtin sku bislits.

raoi, tsal Spioa kama mape,

fg nHimg kutpg pgzape,

skQate Spipa dit hapsane,

fg nnima kutpg Vizio,

15 skoate Spioa dit zindzio."

Ochrida.

111. Der Traum des Burschen.

Tsin vidztii un yis aleptu,

kandan dede juna pi keptu.

un judi kale,a ndpeptu, ndpeptu,

di mi dus la pgpmgteftu:

5 „Bun2 v Qa (
;9> pgpnigtefto!"

„Upsgd di sgdz pi duk^ane."

„Nu am venitg tg sgdgape,

kg am venitg tg tsintene,

to tsintene a vputel'i.

10 smupapera di aistg moaate,

tsinte*nele s nu n li bgg&ts,

ali vputg sli dats."

Ochrida.

112. Der sterbende Hanptmann und seine Schwester.

Moi Yanaki Kgkgpada,

juaj ku(*alele dit vatpg,

ar
ogaj katrg di katrg.
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„Erhebt euch, Burschen, ladeu wir die Angehorigen auf,

5 daJJ man uns nicht gewahr wird,

daB. nicht die Gegen uns auf den Weg komraen;

denn wir haben schone Frauen,

alle den Hals umwickelt (mit wertvollen Ketten).

Wir haben verlobte Tochter

10 mit Halsketten und Armbandern.

He, Frau des alteren Spira,

ziehe abwarts nach dem Markte,

hole Spira aus dem Gefangnis,

ziehe abwarts nach Vizir,

15 hole Spira aus den Ketten."

111.

Was sah ich einen auserwahlten Traum,

als mjr der Mond auf die Brust schien.

Ich nahm meinen Weg immer gerade aus,

und kam zum Kaufmanne:

5 „Guten Tag, Kaufmann!"

„Setz dich, bitte, auf die Theke."

„Ich bin nicht zum Sitzen gekoramen,

ich bin gekommen wegen der Unterhosen,

wegen der Unterhosen der Geliebten.

10 Wenn ich Todes sterben sollte,

zieht mir nicht die Unterhosen an,

gebt sie meinem Schatze."

112.

He, Jauaki Kakarada,

du nahmst die Riemen vom Herde,

du eiltest von Felsen zu Felsen.
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raoi Yanaki, nip6t ali teto,

5 kapidan tu vilayete.

• moi Yanaki, pungo di fupie,

kapidan tu Apmunie.

„a tsia, sopu, tsundpeagg vepi,

a nia, so(>u, ni aprindg tsepi.

10 a tsia, sopu, tsadaro kattu,

a nia, soou, ni adaro skamnu.

tine, soou, te astsgapto soakpa,

mine, sopu, me astsgapto groapa.

tine, soou, te astsgapto sokrul

15 mine, me astsgapto jokuL

ma me plundz, sopu, nin$amo,

pun sg $as§ kuskpi pi dz§ano."

„Tsi sgs fak mine, jaj fpate,

pi guso sgn te aibo tate,

20 tsi n te fetse pe atsed kale."

Selia und Ochrida.

113. Tankas Klage urn die fernen Eltern.

la fgntuno dit ajun

tsune kallu smi dipun.

tpetse ^ale, son mi adun,

sl'i pitp£k no kl'initsune,

5 kl'initsune ku sunotate

ali dadg sat tate;

kg Taiika s moptg dipapte,

n§ sohate z dzumitate.

mape dopu mi akatso,

10 vidzundalui sale, tsi tp$atse.

mine vp§am smi mopitu nhQapg,

sla dada smi dutsgam un oapo,

kute uno oapg tu stgmung,

s al tate s l'i bosom tu mung.

Selia.
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He, Janaki, Neffe der Tante,

5 Hauptmann im Vilajet.

He, Janaki, (mit dem) Beutel voll Gold,

Hauptmann im Aromunenland.

„Dir, Schwester, lege man die Ohrringe an,

mir, Schwester, zunde man die Kerzen an.

10 Dir, Schwester, mache man das Pferd bereit, .

mir, Schwester, mache man die Bahre bereit.

Dich, Schwester, erwartet die Schwiegermutter,

mich, Schwester, erwartet das Grab.

Dich, Schwester, erwartet der Schwiegervater,

15 mich, Schwester, erwartet die Erde.

Beweine mich, Schwester, noch ein wenig,

bis die Hpchzeiter auf dem Bergesrucken zum Vorschein

„Was kann ich machen, armer Bruder, [kommen".

der Vater soil dich auf dem Gewissen (= Halse) haben,

20 der dich auf jenen Weg schickte."

113.

Bei der Quelle aus dem Haselbusch (kommend)

halt das Pferd an und ich begebe mich hinab.

Der Onkel kommt voruber, ich will ihn treffen,.

urn ihm einen GruJJ zu bestellen (= schicken),

5 einen GruJJ und Gesundheit

der Mutter und dem Vater;

denn Tanka verheiratete sich in der Feme,

eine Stunde und eine halbe.

groBe Sehnsucht ergreift mich,

10 wenn ich den Onkel voriiberziehen sehe.

Ich wollte mich im Dorfe verheiraten,

um einmal zu der Mutter zu gehen,

je einmal in der Woche,

und zum Vater, urn ihm die Hand zu kussen.
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X. Kapitel.

Totenklagen.

Kommt in einem Hause eiu Todesfall vor, offnet man so-

fort die Fenster, damit die Seele aus dem Zimmer kann, ztindet

Weihrauch an, um die bosen Geister zu vertreiben, stellt auch

wohl eine Schiissel mit Wasser hin, damit der Verstorbene vor

der groBen Reise seinen Durst stillen kann. Dann legt man
den Toten auf eine sehr niedrige Bahre in der Mitte der groBten

Stube, angethan mit seinen besten Kleidern und Stiefeln, ja

man la-Bt ihm womoglich neue, schwere mit Nageln beschlagene

Schuhe anfertigen (so in Muskopolje gesehen), weil der Tote

doch eine weite, weite Reise zu machen habe. In den meisten

Orten ist es auch Sitte eine kleine Munze „aspru" in den Mund
zu legen fur den Charon. Man legt den Leichnam mit dem

Kopfe nach Osten, schlieBt ihm die Augen, steckt etwas Baum-

wolle oder eine Blume zwischen die Lippen und kreuzt die

Arme uber der Brust. An den Kopfenden werden zwei groBe

Wachskerzen angezundet. Nun erscheint der Priester, wahrend

Gelaute oder das Klopfen auf Holzbrettern, die an Stelle der

Glocken in den meisten Orten dienen, der Gemeinde den Todes-

fall verkiindet. Verwandte und Nachbarinnen, weniger die

Manner, stellen sich ein, mit einer Kerze und einem StrauBe

in der Hand und stellen sich um die Bahre auf.

Hat der Priester seine Gebete beendet, so hort man zu-

nachst nur das Schluchzen und Weinen der anwesenden Frauen,

bis plotzlich eine der nachsten Verwandten in langen, klagen-

den hohen Tonen, halb weinend, halb singend ihrem Schmerze
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um den Dahingeschiedenen Ausdruck giebt, bis andere darin

einstimmen und die Klagen 4 bis 6 Stunden lang weiter fuhren.

Die Klagen sind oft von solch poetischer Schonheit und so er-

greifend, da6 die rauhen Manner sich nicht der Thranen er-

wehren konnen. Selbst schiichterne Frauen und Madchen geraten

in eine solche Stimraung, da6 sie sich fast unbewuBt an den Klagen

beteiligen, und spater gar nicht mehr wissen, was sie gesungen

haben. Wenn auch manche Formen, Wendungen und Bilder bei

diesen Klageliedern sich wiederholen, so sind sie doch im allge-

meinen Improvisationen, die sich den jedesmaligen Verhaltnissen

anpassen. Es ist daher auch nicht moglich bestimmte Klage-

lieder (sie tragen bei den Aromunen den griechischen Namen
„miroloye" oder „kuntitse lipiroase") zu veroffentlichen. Die

von mir gegebenen Formen geben daher auch nur ein ungefahres

Bild, wie man unter den angegebenen Verhaltnissen klagen wiirde.

Im Norden des Gebietes gelten die Frauen von Krusevo,

im Siiden die von Metsovo fur besonders geschickt im Klagen

um die Toten. Bei Fauriel, Neugriechische Volkslieder in der

Clbersetzung von Muller finden sich Seite LXV die Klagen

einer Frau aus Metsovo, die notwendigerweise eine Aromunin

gewesen sein muB, weil es keine andere Nationalist dort giebt.

Sie klagt um ihren Gatten folgendermaBen: Ich sah neulich

vor der Thure unseres Hauses einen Jungling von hoher Ge-

stalt, mit drohendem Blicke, an seinen Schultern weiBe aus-

gebreitete Fliigel. Er stand auf der Schwelle des Hauses, ein

gezogenes Schwert in der Rechten. „Weib," so fragte er mich,

„ist dein Gatte in dem Hause?" „Er ist darin," antwortete ich

ihm, „er kamnit unseren kleinen Nikolos und streichelt ihn,

damit er nicht weine. Aber tritt nicht herein, furchtbarer

Jungling, tritt nicht herein! Du wiirdest unserem Kinde Furcht

machen." Und der Jungling mit den weiBen Fliigeln bestand

darauf, hereintreten zu wollen. Ich wollte ihn hinausstoBen,

aber ich war nicht stark genug. Er stiirzte sich in das Haus,

er stiirzte sich auf dich, mein Geliebter, er schlug dich mit

seinem Schwerte, dich Ungliicklichen! Und da ist dein Sohn,

unser kleiner Nikolos, den er auch toten wollte.
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Auch das Bruchstiick im II. Teile desselben Buches p. 125

Nr. XXI hat sehr wahrscheinlich eine Aromunin zur Verfasserin.

In der aromunischen Zeitschrift Macedonia finden sich

p. 39—42 miroloye aus Molovista angegeben, von denen in

einer auch darauf hingewiesen wird, daB der Tod des Sohnes

der Mutter durch einen Traum verkundet war: „Ich sah dich,

mein Sohn, im Traume neulich abends. Ziingelnde Schlangen

bissen mich, der Dachbalken brach entzwei, und das ganze

FlieB war aufgewiihlt Zittemd, o Sohn, erhob ich mich, und

warf mich vor dem Heiligenbilde auf die Kniee. Verzweifelnd

riB ich mir die Haare aus, denn neben dir sah ich den Charon

(wird nicht als Fahrmann sondern als Tod selbst betrachtet) stehen.

Ich wollte dich rufen, aber die Stimme versagte mir und ohn-

machtig fiel ich nieder auf das Gesicht. Wie aus einer anderen

Welt erwachte ich, und ich erblickte dich, ausgestreckt wie die

Tanne, schlafend. Erstarrt vor Furcht biicke ich mich, um
dich zu kiissen und verweilte auf deiner marmorkalten Stirn.

Ich Ungluckliche, mein Haar straubt sich, allein im Hause,

ewig bleibe ich stumm. Hattest du denn kein Mitleid mit mir,

o Sohn, der du zum Jiingling herangewachsen bist, schone

Nachtigall, Lowe bei der Arbeit, geweckten Verstandes, mit

einem Lacheln auf den Lippen, lieb und klug, du verlaBt mich

Ungluckliche, damit ich immer klage, nie mehr an Freude

denke. Wo ist dein Lacheln von ehemals, dein liebes, stifles

bei Verwandten und im Dorfe? Sieh' um dich, deine Genossen

versammeln sich um dich, sie kommen um dir ein gutes Los

zu wunschen, dort wohin du gehst in die andere Welt, fur die

arme Mutter die Ungliickswelt!" Erschopft schweigt sie, da hebt

eine andere an: „Schweige, jammere nicht, schweige, arme Joana,

denn so wollte es Gott, du sollst leben. Ertrage, was alle

deine Freundinnen ertragen mussen, daB du fiihlst den Schmerz,

den du nicht kanntest. Mache dein Herz von Eisen, arme

Schwester, und losche von nun an deinen Schmerz aus." Durch

diese und ahnliche Trostgriinde suchen die Nachbarinnen den

Schmerz der Trauernden zu lindern. Dabei wird nach jeder

Verspause ein langer Weheruf „ai" ausgestofien.
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An demselben Tage oder am folgenden wird der Verstorbene

im offenen Sarge oder auf einer blofien Planke in die Kirche

getragen, wo er eingesegnet wird. Die Leidtragenden stehen

mit einer Kerze in der Hand dabei. Dann begiebt sich der

Zug nach dem Friedhofe. Das Grab ist nur von unbedeutender

Tiefe ; es wird von den Freunden gegraben, die auch den Toten

tragen. Cber die diinne Erdschicht legt man einige schwere

Steinplatten, damit nicht etwa Tiere die Leiche schanden. Ein

Kreuz oder Stein mit dem Namen in griechischer Sprache be-

zeichnet die Grabstatte der Wohlhabenden, die Armeren lassen

das Grab ohne alle Zeichen. Auch das Pflegen und Schmiicken

der Graber mit Blumen ist nicht gebrauchlich, oder doch erst

neuerdings eingefiihrt. Das Durchbohren der Leiche, wie es

bei den Slaven vorkommt, um zu verhindern, daB sie sich in

Vampire verwandeln, ist bei den Aromunen nicht in Gebrauch,

wohl aber bindet man aus demselben Grunde die Beine zusammen.

Nach der Beerdigung finden sich die Bekannten im Trauer-

hause ein, um den Totenschmaus („pome,anu" oder „spom§an,"

im Suden „pgm§nt") einzunehmen, der den Betroffenen groBe

Opfer auferlegt. Man trinkt dabei auf die Gesundheit der

iibrigen Familienangehorigen. Vierzig Tage nach dem Todes-

falle wird an die Bekannten und Verwandten Brot verteilt,

welchen Vorgang man gleichfalls „8pome,an" (Erinnerung) nennt,

oder „r fakii dzule" (die Tage sind um).

Ein Jahr lang nach einem Trauerfalle tragen die Frauen

ein weifies Stuck Zeug auf dem Kopfe, das „dulben" genannt

wird. Diese Sitte ist auch tiirkisch.

Eine Wittwe wird ihr ganzes Leben lang schwarze Kleidung

beibehalten. So oft sie auf den Friedhof kommt, wird sie das

Grab ihres Mannes oder ihrer Kinder besuchen, um von neuem

in Klagen auszubrechen.

Nr. 114 V. 3 vergl. p. 119 „dzunele".

Nr. 116 V. 8 „dus" ist Part. Perf. Vergl. Nr. 78 V. 10.

Nr. 117 V. 20 „mistiriul" „Geheimnis", hier iibertragen auf

die Mutter „die Vertraute", ebenso „vr$ar£a" die Liebe.
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114. Totenklage um einen Knaben.

Tsi fitsSs, Hil'Iu a nou,

tu ahtare ilikie ? ai!

diu te afl§ kikuta atse,& laie?

kum te asteptd dada,

5 sadzundzi tinsurare!

aistu lukru nu easte bun.

kama nainte ti kaplu at§u;

ahtare nato musatg

kum va so daj a loklui,

10 a loklui s a rudzinel'ei.

va stsaspargo truplu

s akl6, iu va ste duts,

numta nu are,

haraiia nu are.

15 va ste stindzi ditu dzon,

va ste stindzi ditu sots.

kum s aravdg dada

ti ahtare dzone musdt.

te mportstis de tatg si dado

20 si de frats si de surori.

Krusevo. Frau Cionescu.

115. Elage elner Mutter um den verheirateten Sohn.

Tsi ntse*3 fitsorlu a nou,

tsi fitsSs yazoko mare? ai

tsi fitses a nvgastel'ei,

tsi alosas vMuo tu ahtare ilikie? ai
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Was hast du gemacht, mein Sohn,

in so zartem Alter? ai

Von wo traf dich der bose Tropfen? ai

Wie wartete dich die Mutter,

5 dafi du das heiratsfiahige Alter erreichtest!

Du hast nicht wo^ daran gethan.

Ganz besonders wegen deiner selbst;

eine derartige schone Jugend

wie kannst du sie der Erde geben,

10 der Erde und der Verwesung.

Der Korper wird verfaulen

und dort, wohin du gehen wirst,

giebt es keine Hochzeit,

keine Freude.

15 Du wirst verschwinden unter den Junglingen,

du wirst verschwinden unter den Gespielen.

Wie harmt sich (= ertragt es) die Mutter

um einen so schonen Burschen.

Du trenntest dich von Vater und Mutter

20 von Briidern und Schwestern.

115.

Was hast du gemacht, mein Sohn,

welch' groBen Jammer hast du angerichtet?

Was thatest du der Frau,

die du hinterlieBt als Wittwe in solch jugendlichem Alter?
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5 tsi algsas nv§asta ku ah

b
itg fumgal'e?

fum^al'e foro tato nui bung,

nu poate sol' veado uila.

kundu va sakatso fumgal'a di minte,

atumts$a va s kaftg tato,

10 si kum s lg dzukg laia dado?

va sl'i diniko inima si Hikdtele;
O '

^ kg va zyiuo pgrintsl'i alantor,

si va skaftg si ngs tatg.

va suntr$abg a lor dada:

15 kundu va zying baba nostra?

Krusevo. Frau Cionescu.

116. Trost elner Mutter, die ihren Solm verloren.

Te asplumpsSs,

kaftsg t§a skrek

ti ahtare dzone tsi kerus.

Ma ku argvdare, ko nu ai tsi s fats

;

5 sg z bgn$adzg fitsorl'i alantso

si ku fig&tele, tsi ts aj

;

kg sfudzi ninsur&t si nisusit,

ni dus ni la nun ni la furtat.

Krusevo. Frau Cionescu.

117. Klage elner Tochter urn die Mutter.

Tsi fitses, dadam^a?

tsi aroulu, tsi fitsSs? ai!

di tsalgsas kasa,

di tsalgsas lukrurile?

5 tsi alosas nikukirlu ats61 bunlu,

tsi alosas f$atele nimoritate

si fitsorl'i ninsurats,

si fudzis ka koarbele? ai!
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5 Warum verlieBt du die Frau mit soviel Familie?

Familie (Kinder) ohne Vater ist nicht gut,

man kann sie nicht sehen ohne Mitleid. (?)

Wenn die Kinder zu Verstande kommen,

dann werden sie nach dem Vater verlangen,

10 und was soil ihnen die arme Mutter sagen?

Das Herz [und die Leber] wird ihr brechen;

denn es werden die Vater der andern komnien,

dann werden auch sie nach ihrem Vater fragen.

Sie werden ihre Mutter fragen:

15 wann koninit unser Papa?

116.

Du hast dich durch Weinen erschopft,

du wirst dich umbringen

um eines solchen Burschen willen, den du verlorst.

(Es bleibt nichts,) als zu dulden, denn sonst kannst du nichts

(bedenke,) daB dir noch andere Knaben leben fmachen;

und Madchen, die dir sind;

denn er ging weg unverheiratet, unverlobt, [begeben.

weder zum Brautvater noch zum Brautfuhrer hat er sich je

117.

Was hast du gemaclit, meine Mutter?

Was fur ein l)bel hast du gemacht? ai!

daB du verlieBt dein Haus,

daB du verlieBt deine Geschafte?

Warum verlieBt du den guten Hausherrn,

warum verlieBt du die unverheirateten Madchen,

und die unverheirateten Sonne,

und flohst wie die Rabenrnutter? ai!
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kut va spgtsum,

10 kut va skunoastem,

k§ va yin§ altg tu loklu a t§u

si tu toate lukrurile a tale,

tsi adgras si tsi lukras ai!

tine askumtg tu mormintu

15 si ia smgrito, si el sinsoarg;

tine va skrek di sum lok,

si noi va skrep§m pisti lok,

ku okl'i mplin di lgkrgn

si ku kapite pi keptu,

20 k§ no fudzi vrearea si mistiriul ai!

Krusevo. Frau Cionescu.
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Wie viel werden wir zu leiden,

10 wie viel zu erfahren haben,

denn eine andere wird an deinen Platz kommen,

und an alle deine Binge,

die du bereitet, die du gearbeitet hast ai!

Du (bist) verborgen im Grabe,

15 und sie nimmt den Mann und er die Frau;

du wirst unter dem Boden vor Schmerz vergehen,

und wir iiber dem Boden,

mit den Augen voll von Thranen,

und mit dem Kopfe auf die Brust (herabhangend),

20 denn es floh unsere Liebe, unsere Vertraute ai!

Weigand, Aromunen 11. 14
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XL Kapitel.

Neun Marchen. .

Es 8cheint mir nach meinen Erfahrungen, als ob die

wandernde Hirtenbevolkerung reicher an Liedern, aber weniger

reich an Marchen sei, als die Bevolkerung mit festen Wohn-

sitzen, und dafi unter diesen die ackerbautreibende Bevolkerung

den grofiten Marchenschatz besitze. Der Grund hiervon liegt

offenbar in der reichlichen Mufie, die die landliche Bevolkerung

zur Winterzeit hat, wenn die Arbeit ruht und im traulichen

Gesprache um den Kamin die Langeweile durch Erzahlen von

Geschichten vertrieben wird. Hingegen ist die Hirtenbevolkerung

zu jeder Jalireszeit gleich viel durch das Vieh in Anspruch ge-

nommen, die Gelegenheit zum stundenlangen Erzahlen von

Marchen ist weniger gegeben, Nur ein einziges der neun Mar-

chen, Nr. 122, wurde mir von einem Hirten erzahlt und dieses

giebt sich sofort als fremdes Gut zu erkennen. Hiermit soil

nicht gesagt sein, als ob es eine spezifisch aromunische Gattung

von Marchen gebe. Durchaus nicht; zu samtlichen lassen sich

genug Parallelen finden und nicht nur unter der Volkslitteratur

der Balkanvolker, sondern auf einem weitausgedehnten Gebiete

;

findet sich doch selbst unser Schneewittchen wieder.

Aber es zeigt sich im gewissen Sinne eine Eigenart, insofern,

als der Stoff den eigenen Verhaltnissen angepafit wird, und eine

Vorliebe fur eine bestimmte Gattung, die dem Volkscharakter

zusagt, hervortritt. Ein solcher Zug ist die Vorliebe fur Kauf-

leute oder Handwerker, die durch ihre Klugheit zu Vermogen

und Ansehen gelangen. Es ist gewifi ein universeller Zug, dafi
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die Phantasie des niederen Volkes am Marchen sich ergotzt,

dadurch da6 es seinen Gestalten durch die mannigfaltigsten

Mittel, wie Tapferkeit, Unerschrockenheit, Ausdauer, Wahrheits-

liebe etc. sich Reichtum erwerben laBt, aber daB es gerade

Kaufleute oder Handwerker sind, die durch ihre Klugheit zu

Wohlliabenheit gelangen, diirfte sich auf die Kreise beschranken,

die ein Interesse durch ihre eigene Lebensweise dafur haben.

In diesem Sinne ist das Marchen Nr. 118, das unter den Aro-

munen des Nordens sehr verbreitet ist, als das einzige zu be-

zeichnen, das man seinem Charakter undlnhaltenach aromunisch

nennen kann, obgleich auch hierzu sich selbstverstandlich Gegen-

stiicke finden.

Es ist sicher, daB der auf das Praktische gerichtete, mehr

niichterne Sinn der Aromunen sie wenig zur Marchenwelt hin-

gezogen hat, wodurch einmal wenige Stoffe im Volke verbreitet

und ferner die entlehnten Stoffe nicht liebevoll erweitert oder

geschmiickt wurden, obgleich sie doch sonst eine bilderreiche

Sprache zu gebrauchen gewohnt sind. Noch etwas Negatives

konnte als charakteristisch fur die aromunischen Marchen an-

gefuhrt werden, namlich daB der Sinn fur das naive Tiermarchen

fehlt. Auf meine Fragen nach diesem und jenem bekannten

Stoffe erhielt ich immer zur Antwort, dafi sich die Bulgaren

dergleichen erzahlen, sie aber nicht.

Was den Anfang der Marchen betrifft, so ist auch der

nicht spezifisch aromunisch. „Es war einmal, was nicht war,"

oder „Es war einmal oder war auch nicht" findet sich nicht

nur bei den Humanen Daciens (oft noch erweitert durch Zusatze,

wie: „Es war einmal, damals als man den Floh mit Hufeisen

beschhig und er sprang uber 10 Pferde", oder: „Als der Floh in

einem Sprunge uber den Berg sprang" und dergl.) und Istriens

(„Ich erzahle euch, was gewesen ist, und nicht gewesen ist ;
gebt

acht"), sondern auch bei Albanesen, Slaven, Ungarn, Zigeunern

u. a. "Ober Anfang und SchluB der Marchen im Daco-Rumanischen

siehe Teodorescu, Poesii populare Bucuresci 1885 p. 400—406.

Die SchluBformel ist verschiedenartig; es wird ofters hervor-

gehoben, daB die Erzahlung nicht wahr sei, soinNr. 118 und 121,

14*
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trotz der ironischen Beteuerungen, daB der Erzahler die Zuhorer

nicht belogen habe. In Nr. 120 wird in der gereimten SchluB-

formel sogar ausdrucklich gesagt, dafi dem Erzahler aus seiner

Qrlogenen Erzahlung keine Siinde erwachse, und zur Belustigung

werden noch einige sinnlose Reime hinzugefugt. Auch der SchluB

in Nr. 122 dient offenbar zur Belustigung der zuhorenden

Kinder, er ist getreu nach albanesischem Muster, wie ich von

dem albanesischen Lehrer Panteli Sotiri in Kortsa erfuhr.

Was nun den Inhalt der Marchen betrifft, so kann es

bei den so sprachkundigen und wenig seBhaften Aroniunen nicht

Wunder nehmen, daB sie Anleihen bei alien ihren Nachbarn

machten; und noch mehr als bei den Liedern tritt dies bei

den Marchen hervor. Slavische, albanesische, griechische, tiir-

kische und selbst arabische Stoffe gelangen auf direktem Wege
zu ihrer Kenntnis. Ich war einst Zeuge, wie ein arabischer

Soldat in der Nahe von Lapsista einem groBeren Kreise von

militarischen Zuhorern, denen sich auch voruberziehende aro-

munische Keradzi angeschlossen hatten, Marchen aus seiner

Heimat in tiirkischer Sprache erzahlte, die von den Zuhorern

gewiB weiter verbreitet wurden.

Ohne auf einen Vergleich der vorliegenden mit andern

Marchen einzugehen, will ich im Nachfolgenden doch auf Par-

allelen hinweisen, die in erster Linie in Betracht kommen wurden.

Zu Nr. 118 findet sich der Zug mit den in Backsteinen ein-

geschlossenen Edelsteinen wieder in der bulgarischen Marchen-

sammlung von „Schapkaref". Das Losen von schwierigen

Aufgaben wie in Nr. 119 ist auf slavischem Gebiete sehr ver-

breitet; siehe Leskien und Brugmann, Litauische Volkslieder

und Marchen p. 471. Zu Nr. 120 lassen sich vergleichen bei

Hahn, Griechische und albanesische Marchen, die unter der

Berthaformel p. 53 angegebenen Marchen, ferner das von Gustav

Meyer in seiner „Kurz gefaBten albanesischen Grammatik"

mitgeteilte erste Marchen.

Nr. 121 zeigt das so haufige Auftreten der drei Schicksals-

gottinnen, die „tih" oder „mire", bei den Bulgaren „Naretsnitsi",

bei den Serben „Sudnjenitse" (Sojenitse) genannt werden. Bei
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KrauB, Marchen der Sudslaven II sind Nr. 57 und 88 zu

vergleichen, namentlich letzteres zeigt groBe Ahnlichkeit.

Nr. 122 besteht eigentlicli aus zwei Teilen, die ebenso gut

getrennt erzahlt werden konnten. Der erste Teil handelt von

der Unterschiebung von Tieren an Stelle neugeborener Kinder

von seiten neidischer Verwandten (cf. Hahn, Griechische und

albanesische Marchen p. 46 unter Genovevenformel). Der zweite

Teil behandelt die Losung von schweren Aufgaben, bei der

die zwei Bruder umkommen, aber durch die jiingere Schwester

erldst werden (cf. Hahn a. o. O. p. 52 unter Signyformel).

Bei KrauB II Nr. 148 „Die bose Schwiegermutter" sind auch

beide Teile vereint und auch sonst ist die Ahnlichkeit sehr groB,

auch Nr. 138 gehort hierher, ferner bei Hahn Nr. 69 nebst

den Varianten p. 287 ff. Die Gestalt der „mu§ata a loklui"

(die Erdschone) findet sich auch im Albanesischen als „bukura

e Seut" und im Tiirkischen als „duny& guzel"; im Bulgarischen

wird die turkische Bezeichnung beibehalten.

In Nr. 123 vertreten ein alter Beutel, ein altes Glas und

eine alte Mutze die Stelle der „Tischchen deck' dich" etc. anderer

Marchen, cf. Laura Gonzenbach, Sicil. Marchen Nr. 52 und

dazu die Anmerkung von Keinhold Kohler.

Der Zug mit den Feigen findet sich bei Laura Gonzenbach

in Nr. 31, wozu Rh. Kohler weitere Parallelen angiebt, ferner

bei Hahn Nr. 44, doch wird in unserem Marchen der Unter-

schied von schwarzen und weifien Feigen nicht angegeben.

Nr. 124 ist die bekannte Geschichte aus Tausend und

eine Nacht. cf. Laura Gonzenbach Nr. 79 und die Anmerkung

von Rh. Kohler.

Nr. 125 ist nur wenig abweichend von dem bei Hahn
unter Nr. 21 „Das Lorbeerkind" erzahlten Marchen, bedeutender

abweichend ist „Die Waldjungfrau Wunderschon" bei Schott,

Walachische Marchen Nr. 24. Im Bulgarischen kommen, wie

mir Herr Matof mitteilte, ahnliche Fassungen vor. Die Mutter

wiinscht sich ein Kind und ware es auch nur ein Sonnenstrahl

oder Hund oder Strohhalm. Bei KrauB I Nr. 73 „Die Sonnen-

mutter" gebar die Frau einen BasilikumstrauB. Das angerichtete
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Mahl wird von dem Madchen nicht versalzen, sondern auf den

Boden geworfen, bis sie beim dritten Male ertappt wird.

Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, dafi die Erzahlerin

unseres Marchens, die Lehrerin an der griechischen Schule in

Siraku ist, die griechische Fassung nicht gekannt habe, ebenso

wie die des folgenden Marchens Nr. 126 „Schneewittchen", das

mit dem albanesischen Marchen Nr. 103 bei Hahn nebst

den Anmerkungen p. 314 zu vergleichen ist, ferner Nr. 2, 3, 4

bei Laura Gonzenbach, nebst den Anmerkungen p. 206.

Die tJbereinstimmung mit der deutschen Fassung ist auf-

fallend (Kamm, Gurtel, Apfel, von jedem Tellerchen a6 sie

ein Brockchen), doch wie bei dem albanesischen Marchen wird

nicht der Spiegel, der iibrigens bei den Bergvolkern fast un-

bekannt ist, sondern die Sonne gefragt. Das serbische und

bulgarische Schneewittchen wird durch Gurtel und Ring zu

toten gesucht.

Die Zahl der vorliegenden Marchen ist zwar gering, aber

immerhin geniigend, um die Art der Behandlung des Stoffes

und der Sprechweise des Volkes zu zeigen. Weiteres Material

mit franzosischer "Obersetzung findet man in „Texte macedo-

romane", gesammelt von Obedenaru, herausgegeben von

Bianu, Bucarest 1891. Das erste der dortigen Marchen „Der

Konig und die Konigin der Feen" ist abgeschrieben und zum

Teile umgearbeitet aus der Zeitschrift „Tsara noua" 1887 Nr. 4,

das zweite „Der Schafer Perpilitsa und die Erdschone" stammt

ebenso aus „Tsara noua" 1887 Nr. 2 und 3. Der Erzahler

von beiden ist Tascu Iliescu, Lehrer in Krusevo, der den Stoff

den Bulgaren entlehnt hat. In der Zeitschrift „Macedonia",

Bucaresci 1888 p. 61 findet sich ein Marchen „Johann derFaule"

von Vangeliu Petrescu, Lehrer in Krusevo. Der Inhalt ist

kurz folgender: Johann der Faule gerat durch seine Tragheit

mit seiner Familie in grofie Armut. Eines Tages findet er ein

Goldsiuck, worauf er auf den Rat seiner Frau Frucht kauft,

doch in seiner Faulheit versaumt er sie zu dreschen und findet

eines Tages die Halme ohne Korner. Er legt sich in den

Hinterhalt und fangt eine Taube, die ihm als Losegeld ein
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„Tischchen deck' dich" giebt. Einst ladet er gegen den Willen

seiner Frau den Biirgermeister und Pfarrer ein, die ihm das

Tischchen wegnehmen. Zum zweiten Male fangt er die Taube,

die ihm nun einen Beutel giebt, der Geld hat, so oft man hinein-

greift. Die Warming seiner Frau vor den falschen Freunden

weist er zuruck mit der Begriindung: „Ihr Weiber habt einen

langen Zopf und einen kurzen Verstand" (ein auch am Rhein

bekanntes Scherzwort), und so verliert er auch den Beutel. Zum
dritten Male fangt er die Taube, die ihm eine Pistole (Kmippel-

chen aus dem Sacke) schenkt, mit deren Hilfe er das Tischchen

und den Beutel wiedererlangt. Darauf zieht er in eihe andere

Gegend, wo er viel Gutes thut und zu Ansehen gelangt.

Seinen altesten Sohn schickt er auf die Hochschule mit

dem Tischchen, das dieser aber an die Tochter des Kaisers ver-

liert, der zweite Sohn macht sich mit dem Beutel auf, den er

ebenso verliert, und dem jiingsten mit der Pistole ging es nicht

besser. Verzweifelt lief er ins Gebirge, findet die Feigen, nach

deren GenuB die Horner wachsen, und begiebt sich damit an

den Hof, woselbst der Kaiser, seine Frau und Tochter davon

essen. Als Arzt kommt er wieder, verlangt aber eine Nacht

bei dem Kaiser schlafen zu mussen, einen Monat bei der

Kaiserin, ein Jahr bei der Tochter, die, als sie Zwillinge ge-

boren hatte, seine Frau wurde, worauf er seine Eltern und

Briider kommen lafit.
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118. Dcr Mann mlt dem grofien Yerstand.

1 Tsi serd, tsi nu serd. Erd un om tu ung kgsgb§ mare.

Omlu atsel era multu mintimen, minte av$d, s pgrddz nu av§a.

Imnd prin pgzare. Tsi fgtse,d, mas strigd: „Minte am, pgrddz

nu am."

2 Tutg pgzare o algg§: „Minte am, pgrddz nu am." Insi

un prgmgteftu mare, si 1 strigg tu magazie. sade si 1 antr$abg

:

„Tsi §aste aistg di tine, tsi te avdu tru tute dztilele aurl'i prin

pgzare: minte am, pgrddz nu am?"

3 Atsel arsgri sil' dzuse: „Kum sg nu strig, minte am, pgrddz

nu am." Prgmgteftul l'i dzuse: „Kuts pgrddz te lipsesku?"

4 „Me lipsesku tsindzgts nil' de asldn."

si prgmgteftul skQase si Y deade kuts pgrddz kgft§. Ngs

kara lo pgrazll, akgts§ sfakg prgmgtie. Tsi prgmgtie nveskti?

Mas aruguzin.

5 si kara 11 nveskti pgrazll, zduse iara la prgmgteftul si

T dzuse: „Tsisfak. Ku tuts pgrazll kumpgrdj aruguzin si

tora nu am, ku tsi sli mut de audtse. mi lipsesku tsintsi

nil' de asldn."

6 Prgmgteftul ul' d§ade tsintsi nil' de aslan. Skara akgtsg

ayoydts, li nkgrk§ aruguzinle si fudzl ku ngse si z duse pun tu

mardzine di amare ats^d laia, si li diskgrk§ tute aklotse ningo

amare di li argdgpsi.

7 Omlu tsi era bggdt de prgmgteftul, ka slu avsagl'e, tsi

va sfakg, erd askumtu si kundu vidzli, kg omlu ku minte

multg lg d$ade fok a ruguzinlor, fudzi si zduse la prgmgteftu

siT dzuse: „Atsel om nu ave,d minte, era glar, kg apr^ase

aruguzinle."
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Was war, was nicht war. Es war ein Mann in einer groBen

Stadt. Jener Mann war sehr gescheit, Verstand hatte er, aber

Geld nicht. Er ging iiber den Markt. Er rief bestandig (= Was
er that, er rief nur): „Verstand nab' ich, Geld nab' ich nicht"

Den ganzen Markt durchlief er: „Verstand nab' ich, Geld

nab' ich nicht." Ein Kaufmann kam heraus und rief ihn in sein

Magazin. Er setzt sich und fragt ihn: „Was bedeutet das von

dir, das ich hore (das) du alle Tage auf dem Markte schreist:

Verstand nab' ich, Geld nab' ich nicht?"

Jener sprang auf und sagte ihm: „Weshalb soil ich nicht

rufen, Verstand nab' ich, Geld nab' ich nicht." Der Kaufmann

sagte: „Wieviel Geld hast du notig?"

„Ich brauche 50,000 Piaster."

Und der Kaufmann nahm und gab ihm, soviel Geld er ver-

langte. Als er das Geld genommen hatte, begann er es in Waren

anzulegen. Was fur Waren schaffte er an? Nur Matten.

Und als er das Geld angelegt hatte, ging er wieder zu dem

Kaufmann und sagte ihm: „Was soil ich machen. Fur alles

Geld kaufte ich Matten, und jetzt habe ich nichts, womit ich

sie von hier fortschaffe. Ich brauche 5000 Piaster."

Der Kaufmann gab ihm 5000 Piaster. Als er Keradschi

gemietet hatte, lud er die Matten auf und zog weg mit ihnen

und ging bis ans Ufer des Schwarzen Meeres und lud alle dort

neben dem Meere ab und schichtete sie auf.

Der Mann, der von dem Kaufmann beauftragt war, um zu

beobachten, was er mache, war verborgen, und als er sah, dafi

der Mann mit dem groBen Verstand Feuer an die Matten legte,

ging er weg und kam zum Kaufmann und sagte ihm: „Jener

Mann hatte keinen Verstand, er war dumm, denn er hat die

Matten angesteckt."
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Prgmgteftul dzuse: „AtseT pgr&dz di kundu 1' dedu mine,

1' am ka kerfits; fgro kg vgrng oarg va sgn l'i toarno, atumts$a

va sl'i am ka amintatik."

Atsel ku minte multg, di kara aruguziiile s f§a"tsirg tsinusg

sintunikg seara, se askumse tu un lok. Ditu amare atsed

laie insd kail' a/ri. skara insirg, aflaro tsinusa si akotsaro

s kutgvglgaskg. Kundu s kutgvglga, ditu ngs insd ketre skumpe.

Omlu askumtu vidzundalui aista, lo strigg vgrt6s, si kaill'i

aspor^ats se arukarg tu amare.

10 Atumts§a omlu ku minte multo zdutse sadung ketrile

ku tutg tsinusa si ka snu li kunoaskg lumea de multg a lor

lunino, bggg de adgrg tule si tu ka#e tulo bggg kute dao

ketre skumpe.

11 Dupg atsgd kama multe nil' di tule akgtsg un kgrgvy6t

sli dukg la prgmgteftul, kutrg kare av$& ung karte, kg va

s l'i adukg ahute nil' di tule si s §aste kg ung de ngse va

skarg, va slu tsung kgrgvyotlu, pung zying nge.

12 Kgrgvyotlu ku atsed kgravi bggg si alte prgmgtii si, kg

unkgrk§ multu kgravea, arukg tu amare nil'e di tule. Kundu

kgrgvyotlu adzumse la prgmgteftul, ul' dgade kartea si diskgrkg

ttilele. Prgmgteftul yavgzi kartea si v§ade, kg nu suntu tute

ttilele, kute suntu skriate tu karte, ma nu dzutse tsiva si strig§

ku ngrle&tsg: „Lu&ts ttilele si le bgg&ts nafoarg tu ub6r su

strealig. Tsi sli fak ku ttilele

?

u

13 Dupg ngskunte dzule vine omlu ku minte multg, zduse

la prgmgteftu sintre^abg: „Vinirg tute ttilele?"

„Ung niFe lipsesku."

14 „Kgtse* nu tsintis kgrgvyotlu?"

„Tsi li vrei ttilele?"

Omlu ku minte multg dzutse: „iu ai tulele?"
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8 Der Kaufinann sagte: „Als ich ihm das Geld gab, betrach-

tete ich es als verloren; sollte er es mir einmal zurtickgeben,

dann werde ich es als Gewinn betrachten."

9 Als die Matten zu Asche geworden waren und es dunkel

wurde, verbarg sich der Mann mit dem groBen Verstand an

einem Orte. Da kamen aus dem Schwarzen Meere wilde Pferde.

Als sie herausgekommen waren, fanden sie die Asche und be-

gannen sich (darin) zu walzen. Beim Walzen kamen aus ihnen

kostbare Steine heraus. Als der Mann in seinem Versteck

das sah, schrie er sie laut an; und die erschreckten Pferde

sturzten sich ins Meer.

10 Darauf geht der Mann mit dem groBen Verstande und sam-

melt die Steine mitsamt der Asche, und damit die Leute sie nicht

an ihrem hellen Lichte erkennen konnten, fing er an Ziegelsteine

zu bereiten und in jeden Ziegelstein steckte er zwei kostbare Stejne.

11 Darauf ubernahm ein Schiffer die mehreren tausend Ziegel-

steine, um sie dem Kaufmann zu bringen, fur den er einen Brief

hatte, (in dem stand) daB er soviel tausend Ziegelsteine erhalten

wurde, und sollte einer von ihnen fehlen, so solle er den Schiffer

festhalten, bis er komme.

12 Der Schiffer lud in jenes Schiff auch andere Waren und,

da er das Schiff sehr beladen hatte, warf er tausend Ziegelsteine

ins Meer. Als der Schiffer bei dem Kaufmann ankam, gab er

ihm den Brief und lud die Steine ab. Der Kaufinann las den

Brief und sieht, daB es nicht alle Ziegelsteine sind, als in dem

Briefe geschrieben sind, aber er sagt nichts und ruft im Zorn:

„Nehmt die Ziegelsteine und legt sie hinaus in den Hof unter

das Vordach. Was soil ich mit den Ziegelsteinen machen?"

13 Nach einigen Tagen kam der Mann mit dem groBen Ver-

stand und ging zum Kaufmann und fragt: „Kamen alle Ziegel-

steine an?"

„Ein Tausend fehlt."

14 „Weshalb hast du den Schiffer nicht zuriickbehalten?"

„Was willst du mit den Ziegelsteinen?"

Der Mann mit dem groBen Verstande sagt: „Wo hast du

die Ziegelsteine?"
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„Nafoarg tu ub6r."

15 Omlu lo ung si l'a prgmgteftul de mung si ntrarg un tselar;

frumpse ung £i dzutse: „ia, tsi li voi ttilele."

16 Prgmgteftul akgts§ omlu di guse si spune: „Tora Him frats,"

si sfg&tsirg nikukir ku nikuklr.

17 Asi pgrmi# ni stsiam, pgrmi# vg spus, nu stsiu kum fets,

ma nu vg artis.

Krusevo. Frau Cionesou Steriu.

• 119. Das kluge MMchen, das Kaiserin wlrd.

1 s erd tsi nu s erd. Erd ung oarg un amir§ s un satraz&m.

Aistu satrazam stsingd ti multu stitit sg dzuts$& kg poate

zdukgaskg sg zdisl$agg ftsido lukru.

2 Ung oarg vru amirgulu slu v§adg, disi are multg stire

pi nos sul' dzuse: „Ma kg tine esti amlt stitit, va 39 z dzuk

un lukru sg zvid6m, disi va spots slu fats. Na, ung mintsg,

sku aistg mintsg s ti duts s akumpiri un birbSk so snadtits

ngpoi birbeklu friptu s tot aistg mintsg, ma di pgrazl'i a

tgi nu voi."

3 Satrazamul, dikara lu§ mintsa, fudzi sg dzuse singur:

„Mine nu va spot sfak aistu lukru, ma va smi duk suntrSb

vornu atis, sni spung, kum sfak tr aistu lukru."

4 Satrazamul zduse tu ung pgzare, Ju sadund mults Q&men

ditu tute hoarele di anvirliga. Akl6 aflg un om atis sgl' dzuse:

„Tine, atis, diu esti?"

„Ditu ung hoarg deau& aproapea."

„Tsi oamen tsai akaso?"
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„Drau£en im Hof."

15 Der Mann nahm einen und fafit den Kaufmann bei der

Hand, und sie traten in den Keller; er brach einen entzwei

und sagt: „Da sieh, wozu ich die Ziegelsteine will."

16 Der Kaufmann fiel dem Manne um den Hals und sagt:

„Jetzt sind wir Briider," und sie wurden Compagnons (= Eigen-

tiimer mit Eigentiimer).

17 So wufite ich mein Marchen, ein Marchen habe ich euch

erzahlt, nicht weifi ich, wie ich es machte, aber betrogen haV
ich euch nicht.

119.

1 Es war einmal, was nicht war. Es war einmal ein Kaiser

und ein Minister. Dieser Minister hielt sich fur sehr klug und

sagte, dafi er jedes Ding begreifen und (jede Aufgabe) losen

konne.

2 Einmal wollte der Konig sehen, ob er grofie Klugheit

hatte und sagte ihm: „Wenn du so sehr gescheit bist, werde

ich dir eine Aufgabe stellen und wir wollen sehen, ob du sie

losen kannst. Da, nimm ein Goldstiick und damit geh und

kaufe einen Hammel und bringe mir den Hammel gebraten und

ebenso dieses Goldstiick, aber von deinem Geld will ich nicht."

3 Als der Minister das Goldstiick genommen hatte, ging er

fort und sagte fur sich: „Diese Aufgabe werde ich nicht losen

konnen, aber ich will mich aufmachen und irgend einen Greis

fragen, daB er mir zeige, wie ich mich bei dieser Aufgabe an-

stellen soil."

4 Der Minister ging auf einen Markt, wo viele Menschen

zusammen kamen aus alien Dorfern ringsum. Dort fand er

einen alten Mann und sagte ihm: „Du, Alter, woher bist du?"

;
,Aus einem Dorfe in der Nahe von hier."

„Was hast du fur Angehorige zu Hause?"
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5 „Nu am dikut mas ung featg."

„Vazyin smine ku tine," dzuse satrazamul.

Dupg tsi s akikgsirg, s inkisirg pri pade samindoil'i tra so

zdukg tru hgarg.

6 Pi kale satrazamul ul' dzuse a auslui: „AuSu, tsi gine va

serd, ma sng akumpgr§m kute un kal aros di kute dzatse

pgrddz; kg nu va sng kurmgm ahut multu §g va simn§m

kama ku livend§atsg."

1 Auslu kund avdzti, kg dzuse un kal aros di kute dzatse

pgrddz, aplikg kaplu sg dzuse ku miut$a: „Aistu om lipsgaste

s Hibg vgrnu glar."

8 Dikara imnarg kama nkl6, satrazamul iara dzuse a auslui:

„Ka snu no, dukim ahut multu di kale, l'a me tine prota

ngruska sapoia va ste l'au smine."

9 „Ah, nu pot s te portu mine, nu pot sg n portu truplu a ngu."

Di kara imnarg nikg kama nkl6, auslu uT dzuse a satrazd-

muluj: „Vedz, tsi agru bun gaste aistu!"

„Multu mus&t $aste," dzuse satrazamul, „ma domnusu

lare mgkatg nikg di vgarde."

„Aistu dgaliliga easte un glar," dzuse auslu pi ngs s tgkti.

10 Seara adzumsirg a kasg tru hoarg. Fgata auslui aved

ngartg un pul'. Kundu sedzurg pi sufrg, feata mpgrtsu puillu

sg dgade kaplu a auslui, tsitsQarle le dgade a satrazamuluj

sarlpetle le tsinu ngsg. Tu mpgrtsurga a pujlluj satrazamul

duki, kg f<gata gaste multu stiutg. Dupg tsing, kum erd ntrupdt

di stismg, dzuse: „Va zdormu putstin."

1

1

unkl'ise okl'i sg s fgatse k anda lu akatsg somnul § akatsg

s hgrbuleaskg. Auslu, di kara vidzti, kg satrazamul durni gine,

ul' dzuse a figdtil'ei: „Kgts6, fgatamea, tine umpgrtsus asi puillu

pi sufrg?"

12 ni spare, kglumpgrtsui gine; zdedu kaplu a tsie, kg tine

esti kaplu a k&sil'ei. Dedu tsitsQarle a ksenitlui kg ngs gaste

ta s fugg sg va tsitsoarg ta s fugg, s mine ludi aripetle, kg s mine
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5 „Ich habe nur eine einzige Tochter."

„Ich werde mit dir gehen," sagte der Minister.

Darauf machten sie es ab und machten sich zu FuB beide

auf, um nach dem Dorfe zu gehen.

6 Unterwegs sagte der Minister zum Alten: „Alter, wie gut

ware es, wenn wir jeder ein rotes Pferd fur je zehn Pfennig

kaufiten; denn dann wiirden wir nicht so sehr ermiiden und

wiirden mit mehr Leichtigkeit marschieren."

1 Als der Greis horte, daB er sagte ein rotes Pferd fur je

zehn Pfennig, schiittelte (= beugte) er den Kopf und sagte im

Sinne: „Der Mann mufi wohl nicht recht gescheit sein."

8 Als sie weiter zogen, sagte der Minister wieder zum Greise:

„Damit wir den Weg nicht so sehr merken, nimm mich zuerst

huckepack und dann will ich dich nehmen."

9 „Ach, ich kann dich nicht tragen, ich kann ja nicht meinen

Korper tragen."

Als sie noch weiter gekommen waren, sagte der Greis zum

Minister: „Sieh, welch schoner Acker ist dieser!"

„Sehr schon ist er," sagte der Minister, „aber der Besitzer

hat ihn bereits griin aufgezehrt."

„Der istwirklich einNarr," sagte derGreis bei sichund schwieg.

10 Abends erreichten sie das Dorf, wo er wohnte. Die Tochter

des Greises hatte ein Huhn gekocht. Als sie bei Tisch saBen,

teilte das Madchen das Huhn und gab den Kopf dem Greise,

die FiiBe gab sie dem Minister und die Fliigel behielt sie. An
dem Teilen des Huhns merkte der Minister, daB das Madchen

sehr klug sei. Nach dem Essen, wie er gegen die Wand ge-

stutzt war, sagte er: „Ich werde ein wenig schlafen."

11 Er schloB die Augen und stellte sich, wie wenn ihn der

Schlaf ergriffe und fangt an zu schnarcheu. Als der Greis sah,

daB der Minister gut schlief, sagte er zum Madchen: „Weshalb,

meine Tochter, hast du bei Tisch das Huhn so geteilt?"

12 „Mir scheint, daB ich es gut geteilt hatte; ich gab dir den

Kopf, denn du bist der Kopf des Hauses. Ich gab die Beine

dem Fremden, denn er ist auf der Wanderung und hat Beine

notig zum Waudern, und ich nahm die Fliigel, denn auch ich
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esku ta sfug din kasa sg va smi mgrit. Ma tora spune6,

tsi om §aste atsel, ku kare venls?"

13 „Atsel $aste un glar. Avdzg, tsi 6 dzuse, kund vinsam

un kale: Tsi gine va s erd, ma s akumpgr§m kute nn kal aros

di kute dzatse pgradz, va simngm kama ku rihate s nu va

sng kurm§m ahut multu."

14 „Multu gine dzuse, tatg, ma tine nu dukfs. Ngs nu vr§d

sakumpgrats kal di dgalflisalui, ma sakumpgrats kute dzatse

pgradz yin ar6s, ka z beats sg zvaprindets ka simndts kama
ku kefe."

15 „E gine, lasg aistg, zvedz ung altg, tsi n dzuse," fatse

auslu. ,,1'a me tine prota ngruska s apoja va ste l'au smine,

ka snu ng kurm§m."

„Multu gine z grl. Ngs vr§a sg dzukg ku aistg ka s l'i

spunedi tine vgrnu pgrgmh?- un kale sg ngslu dipreapoja s tsg

spuned, sg asi stritsSts kal$a fgrg su dukits."

16 „E gine, alasg saista, ma zvedz ung altg glgrime, tsi n

dzuse. — Tsi bun §aste aistu agru, uT dzus mine. — Multu

musdt gaste, fatse ngs, ma domnu su 1 mgk§ niko di vearde. —
Nu easte aistg ung glgrime, featamea?"

11 „Nu, nu $aste glgrime, multu gine tsg zbur§. j[a, tsi §aste.

Domnu su a agruluj va saibg luatg pgrddz ku tok di sakum-

pgr§ atsel agru. Ngslu tora ats§d tsi va skQatg de atsel agru,

lipsgaste s o da a alanttij s asi nu Y armune tsiva. Aista va

z dzukg, kg domnu sul are mgkatg nikg di vearde."

13 Satrazamul, kare sfits$d, kg doarme, kund avdzu aiste

graie a featiTej, zdistept§ so dzuse: „Mine ahtare featg stiutg

kgftdm. Va s te ntrSb un lukru. Mine esku akgtsdt ku baste

ku amirgulu a ngu tu ung lugrie. undgade ung mintsg

sg n dzuse s mi duk s akumpgr ku aistg mintsg un birbek

sg s l'i aduk ngp6i birbeklu friptu s aistg mintsg, ma tot

aistg mintsg. Pi mare minduire esku; nu stiu, kum sfak sg

tsi saddr."
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bin auf der Wanderung von zu Hause und will heiraten. Aber

jetzt sag* mir, wer ist denn jener, mit dem du gekommen bist?"

13 „Da8 ist ein Narr. Hore nur, was er mir sagte, als wir

unterwegs waren : Wie schon war's, wenn wir je ein rotes Pferd

fur je zehn Pfennig kauften, wir werden dann mit mehr Be-

haglichkeit marschieren und werden nicht so sehr ermuden."

14 „Gut hat er gesprochen, Vater, aber du hast es nicht ver-

standen. Er wollte nicht, daB ihr ein wirkliches Pferd kauftet,

sondern fur je zehn Pfennig Rotwein, damit ihr trinkt und euch

anfeuert, damit ihr mit mehr Lust marschiert."

15 „Nun gut, laB das, hor' etwas anderes, das er mir sagte,"

antwortet der Greis: „Nimm du mich zuerst huckepack und

dann will ich dich nehmen, damit wir nicht ermuden."

„Sehr gut hat er gesprochen. Er wollte damit sagen, daB

du ihm auf dem Wege irgend eine Geschichte erzahltest und

er wollte dir dann eine erzahlen, und so wiirdet ihr den Weg
zuriicklegen, ohne ihn zu gewahren."

16 „Gut, laB auch das, aber vernimm eine andere Dummheit,

die er mir sagte. — Wie schon steht dieser Acker, sagte ich ihm.

— Sehr schon steht er, sagt er, aber der Besitzer hat ihn schon

griin aufgezehrt. — Ist das keine Dummheit, mein Madchen?"

17 „Nein, es ist keine Dummheit, sehr gut hat er dir gesprochen.

Hor', was es bedeutet. Der Herr des Ackers wird Geld auf

Zins genommen haben um jenen Acker zu kaufen. Er muB
nun das, was der Acker ihm eintragen wird, dem andern geben,

und so bleibt ihm nichts. Das will sagen, daB der Herr ihn

schon griin aufgezehrt hat."

18 Der Minister, der sich stellte, als ob er schliefe, als er

diese Worte des Madchens vernahm, wurde wach und sagte:

„Ich suchte so ein kluges Madchen. Ich werde dich etwas

fragen. Ich bin durch Wette mit meinem Kaiser zu einer

Aufgabe verpflichtet. Er gab mir ein Goldstiick und sagte

mir, ich solle hingehen und fur dieses Goldstiick einen Hammel
kaufen und solle ihm den Hammel gebraten bringen und auch

dieses selbige Goldstiick. Ich bin nun in groBem Nachdenken;

ich weiB nicht, wie ich's machen soil und was ich thun soil."

Weigand, Aromunen II. 15

Digitized byVjOOQIC



— 226 —
19 „Ba" dzuse fgata, „aistg nu gaste tsiva. Du te s aktimpgrg

ku ats$& mintsg un birb^k nittins, s apoia tundel s ku luna

atsed sadari ung sidzade. Sidzad§a so vindz, s asi va sg s

Taj mint8a ku kare akumpgras birbeklu."

20 Satrazamul akumpgr§ un birbe*k, ul tunse sg Y dgade luna

a featil'ei. Ngsg akgts§ sfakg sidzad§a, s kund erd bitisftg,

vindu satrazamul sg skoase mintsa. Apoia fripse birbeklu

sg zduse la amirgulu. Kund adzumse la palate, amirgulu

stsudisf multu sg dzuse: „Kare te nvits§ sfats aistu lukru?"

21 „Vgrnu, singur fet§."

„Nu-n akatsg mintga, s ai faptg tine aistu lukru; ma spune,

te pglgkgrsesku." l'i spuse tas tu sone, vidztindalui kgl pglg-

kgrs$& multu. Amirgulu tru oarg se skul§ sg zduse la fgata

ku tuts oamenl'i a lui s lu§ ti nveastg.

22 Di kute on amirgulu dzudikd tu midzilise vgrnu lukru

ku strumbgtate, amirgroana arsgr$& sg zburd, kum er& ndreptu.

Amirgulu snared multu pi ngsg sgl' dzuts$d snu smintgaskg

tu lukrgle a lui.

23 Ung Qarg doi vitsin vinirg sg zdztidikg la ngs. El' av§&

aistg niakikgsire: Unlu av§& ung §apg, s alantu av§& ung vakg.

sg vaka s §apa afitarg. Dupg niskuntu ker6 mundzul a $apel'ei

muri z domnusu a §apel'ei zduse s furg yitsgllu a vakgl'ei

s§l b?g§ la eapg ka sgsugg.

24 Domnulu a vakgl'ei vidzti aistg lugrfe, sg z duse la vitsinlu

s kgftg yitsgllu, ma aistu nu vru sg stibg. Attintsalui zduse

la amirgulu z d$ade un plung sgl' dzuse: „Doamne, vitsinlu

a ngu, un fur§ yitsgllu a ngu."

25 „Kum pQate snibg aistg lugrie, lipsgaste savdztim sg

vitsinlu a tgu."

De alantg parte domnul a §apel'ei zduse la amirgulu pe

askumta; l'i spuse ti furtul, tsi av$& faptg, sgl' dgade pgr&dz

ku skop6 ka slu adzutg sg zdzukg, kg ngs are ndreptate.
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19 „Bah," sagte das Madchen, „wenn's weiter nichts ist. Geh

und kauf mit jenem Goldstiick einen ungeschorenen Hammel,

und dann scheere ihn und aus der Wolle bereite einen Teppich.

Den Teppich verkaufe und so wirst du das Goldstiick wieder

erhalten, mit dem du den Hammel gekauft hast."

20 Der Minister kaufte einen Hammel, schor ihn und gab

die Wolle dem Madchen. Diese gab sich daran einen Teppich

zu machen und als er fertig war, verkaufte ihn der Minister

und schlug dabei ein Goldstiick heraus. Dann briet er den

Hammel und ging zum Kaiser. Als er im Schlosse angekommen

war, wunderte sich der Kaiser sehr und sagte: „Wer fehrte

dich die Sache (so) machen?"

21 „Niemand, allein machte ich's."

„Das will mir nicht in den "Sinn, daB du das gethan hattest;

aber sprich nur, ich bitte dich drum." Er erzahlte es ihm bis

zu Ende, da er sah, dafi er ihn sehr bat. Sofort machte sich

der Kaiser auf und ging zu dem Madchen mit seinem Gefolge

und nahm sie zur Frau.

22 So oft der Kaiser vor Gericht ein verkehrtes Urteil fallte,

mischte sich die Kaiserin ein (sprang auf) und sagte so, wie es

recht war. Der Kaiser erziirnte sich sehr fiber sie und sagte

ihr, sie solle sich nicht in seine Angelegenheiten mischen.

23 Einmal kamen zwei Nachbarn, um bei ihm ein Urteil zu

holen. Sie hatten folgenden Streit: Der eine hatte eine Stute,

der andere eine Kuh, und beide warfen Junge. Nach einiger

Zeit starb das Fohlen und der Besitzer der Stute ging und

stahl das Kalb und legte es der Stute zum Saugen unter.

24 Der Besitzer der Kuh sah diesen Vorgang und ging zum Nach-

barn und verlangte das Kalb, aber dieser wollte nichts davon

wissen. Darauf ging er zum Kaiser und gab eine Klage ein und

sagte ihm: „Herr, mein Nachbar hat mir mein Kalb gestohlen."

25 »Wie kann das sein, wir miissen auch deinen Nachbarn horen."

Andererseits ging der Besitzer der Stute zum Kaiser gan&

heimlich; er teilte ihm den Diebstahl, den er begangen hatte,

mit und gab ihm Geld mit der Absicht, dafi er ihm helfe und

dafi er sage, da6 er Recht habe.

15*
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26 Kund vinirg doil'i, sg zdzudikg 1& amirgulu, ul' dgade

ndrept sg dzuse kg yitsgllu gaste a gapel'ei § nu a vakgl'ei.

Di kara z bitisi dzudikata, se skularg samindoU'i s* fudzirg.

27 AmirgrQane avdz# aistg strumbg diudikatg s nu putti

saravdg. Ngsg pitrikti ats§& dzug di kl'im§ atsel, tsi kerd

yitsgllu, sgl' dzuse: „Mune tine dute la amirgulu sg spune l'i,

ka sg s plgteaskg agrul, tsi av$aj ningg amare, kg tuts pestil'i

ditu amare insirg s mgkarg tut gr£nlu tsi erd tu agru; sg masg
zdzukg ngs, kg mgkg pestil'i grun, tine sgl' dzuts: afeatg §apg

yits§l? Ma ste ntr§abg, kare tenvits§, sg zburgsti asi, tine

sgl' dzuts: „amirgrQana a ta me nvits§."

28 Ngsu zduse alantg dzug la amirgulu sg dzuse, kakum

amirgrQana ul' spuse. Amirgulu skgrti multu, kundu avdz#

aistu zbor sgl intreb§, karel' spuse, sg greaskg a§i. El dzuse:

„kg amirgrQana a ta."

29 Tru Qarg zduse la ngsg ku ung mare inate s ku strigare

ul' dzuse : „Fudz de au&tse, s nu n te v$adg okl'i. l'a din kasg

kama ahgrdzutlu lukru, tsi ts ai, sg fudz diparte di mine, kg nu

pot z bgnSdz mine ku tine. Ts am dzusg de ahute on, kg tine

nu va ste mintesti tu lukrgle a me,ale, stine nu vrej sg stij."

30 Amirgrodna, kara avdzti asi, ats§& s§arg ul' dzuse a

huzmikarel'ei zbagg tu skafa di yin a amir^uluj niEgamg di

ats$& tsil mb$atg omlu, tsi adutse somnu grgu. Asi fgatse

huzmikarga s amirgulu kgdzti pi somnu grgu. Dipr§apoja

1 invgrti tu ng kilime s intr§ tu ung kgrave, tsi erd, ta s inkis§askg

tu ats£& s§arg s asi fudzirg.

31 Kund amirgulu zdistept§, dzuse: „Tu kgrave di d§alin§a

mi aflu, i ma yis ved?"

„Tu kgrave te afli di d£alfli$alui," dzuse amirgrQana.

„Kum asi?" fatse ngs.
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26 Als beide kamen, daB der Kaiser das Urteil falle, gab er

ihm Recht und sagte, daB das Kalb zur Stute gehore und nicht

zur Kuh.

Als das Urteil beendet war, machten sich beide auf und

gingen weg.

27 Die Kaiseriii horte dieses verkehrte Urteil und konnte es

nicht ertragen. Sie schickte noch an demselben Tage und lieB

jenen, der das Kalb verloren hatte, rufen und sagte: „Morgen

geh zum Kaiser und sage ihm, daB er dir den Acker bezahle,

den du am Meere hattest, denn alle Fische kamen aus dem

Meere heraus und fraBen den ganzen Weizen, der auf dem Acker

war; und wenn er dir sagt, ob denn Fische Weizen fressen, so

wirst du ihm sagen: wirft denn die Stute ein Kalb? Aber wenn

er dich fragt, wer dich so sprechen lehrte, so wirst du ihm sagen:

„Deine Kaiserin lehrte mich."

28 Er ging am andern Tage zum Kaiser und sagte, wie ihm

die Kaiserin gezeigt hatte. Der Kaiser argerte sich sehr, als er

diese Rede horte und fragte, wer ihm gezeigt habe, daB er so

reden solle. Er sagte: „Deine Kaiserin."

29 Sofort ging er zu ihr mit groBem Zorn und sagte ihr schrei-

end: „Geh weg von hier, daB dich meine Augen nicht erblicken.

Nimm aus dem Hause das liebste Ding, das du besitzest, und

geh weit weg von mir, denn ich kann nicht mit dir leben. Ich

habe dir so oft gesagt, du sollst dich nicht in meine Angelegen-

heiten mischen, aber du willst nicht horen (= wissen)."

30 Als die Kaiserin so horte, sagte sie an jenem Abend der

Dienerin, sie solle in den Weinbecher des Kaisers etwas von

jenem, das den Menschen betaubt, das tiefen Schlaf herbeifiihrt,

thun. So that die Dienerin und der Kaiser fiel in tiefen Schlaf.

Darauf wickelte sie ihn in eine Decke und stieg in ein Schiff,

das im Begriffe war, an jenem Abend abzufahren, und so zogen

sie weg.

31 Als der Kaiser erwachte, sagte er: „Bin ich in Wirklich-

keit im Schiffe oder sehe ich nur ein Traumbild."

„Im Schiffe befindest du dich wirklich," sagte die Kaiserin.

„Wie so (ist das gekommen)?" sagt er.
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„un dzisSs s l'au din kasg kama ahgrdzuta lugrie sg s fug.

Mine kama ahgrdztit lukru di tine nu putui s aflu n kasg, s

asi te luai sfudzfj."

32 Amirgulu, kund avdzti aistg stsudisi multu ti mint$a a

amirgroanil'ei z d$ade urdin, ka sg stoarng korave. Nikg de

ats$& oarg ngslu z dipuse di pi skamnu s o algs§ singurg z dumn§-

askg sg z dztidikg tute lukrgle, fgrg sg s mint$askg ngslu pi tsiva.

Megarovo. Frau Nuska Buia.

120. Die falsehe und die wahre EOnigin.

1 s er£ si nu s erd ; erd un vgsil'gu, kare de pasa s$arg tgl'd

kute dQaug, trei mul'eri. Ung mQasg zduse ung s§arg la ngs

slu ntrebg: „Vgsil'6, tsi ts $aste halga de tail' de pasa sgarg

mul'eri?"

2 Vgsil'gulu dzuse: „De ats§d tail'u, kg voi sg aflu ung

mul'are, kundu s arudg z da soarile, kundu s plungg, z da plQaie,

§ kundu sngr$askg snibg ker61u urtit."

3 Dzuse moasa: „Stsaflu igu ung mul'are ahtare. Easte

un om ditu Arbinusie, kare are ung sorg ahtare; s 11 dzutsem

s o adukg sor sa." si z dusirg de o lyarg si ung altg featg, tsi

avga moasa teta.

4 Moasa atsgd, kundu er£ tu kgravi, akgtsg di l'i bgg§ un

ak un kreastet si s figatse purumbu si azbur§. Kara z dusirg la

vgsil'gulu, aruded nv$asta, ama soarele nu dedgd. Vgsil'gulu

sngrgi multu si o bggg moasa tu hapse, kglu mintsung, ma

feata o lug nvgasta, kg er£ musatg.

5 Ung oarg zduse kafedziulu, ta sl'i fakg kafe\ Vine tu

firidg un purumbu multu mus&t. Kafedziulu, kare lvidzu, l'i

armase mirake si vru, ta slu akatsg, ma nu putti; ssinti multu

pung sl'i adukg kaf§ulu a vgsil'gului.
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„Du sagtest mir, ich solle von Hause das liebste Ding

mitnehmen und weggehen. Etwas Lieberes als dich konnte ich

zu Hause nicht finden, und so nahm ich dich und ging weg."

32 Als der Kaiser dieses horte, wunderte er sich sehr iiber die

Klugheit der Kaiserin und gab Befehl, dafi das Schiff gewendet

werde. Noch in jener Stunde stieg er vom Thron und lieB sie

allein regieren und Recht sprechen iiber alle Dinge, ohne dafi er

sich in etwas mischte.

120.

Es war einmal, vielleicht auch nicht. Es war ein Konig,

der jeden Abend zwei, drei Frauen umbrachte. Eine alte Frau

ging eines Abends zu ihm und fragte ihn: „Konig, warum hast

du das Bediirfnis, dafi du jeden Abend Frauen umbringst?"

Der Konig sagte: „Deshalb bringe ich sie um, weil ich

eine Frau finden will, dafi, wenn sie lacht, die Sonne scheint,

weon sie weint, dafi es regne, und wenn sie zornig ist, 'daB

schlechtes Wetter ist."

Da sagte die Alte: „Ich werde dir eine solche Frau finden.

Es ist ein Mann aus Albanien, der hat eine solche Schwester;

sagen wir ihm, da6 er seine Schwester herbringe." Und sie gingen

und holten sie und ein anderes Madchen, das die Alte zur

Tante hatte.

Jene Alte, als sie auf dem Schiffe waren, ergriff sie und

steckte ihr eine Nadel in den Scheitel und sie wurde zur Taube

und flog weg. Als sie zum Konige kamen, lachte die Frau, aber

die Sonne schien nicht. Der Konig wurde sehr zornig und warf

die Alte ins Gefangnis, weil sie ihn belogen hatte, aber das Mad-

chen nahm er zur Frau, denn sie war schon.

Einmal ging der Diener ( =*= der Kaffeesieder), um ihm Kaffee

zu bereiten. Da kam ans Fenster eine sehr schone Taube. Der

Diener, der sie sah, bekam Verlangen und wollte sie ergreifen,

aber er konnte nicht; er zdgerte lange Zeit, bis er dem Konige

den Kaffee brachte.
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6 Aestu sngrgi multu, kgssinti, sl'i adukg kaffculu, si lu

aurlg, ma ngs ul' dzuse: „Vgsil'6, ami l'ertsi, kg mi sintfi, kg

vidztii un purumbu multu musat, z dedu s lu akdts, ma nu putui."

7 Altg Qarg z duse §arg s l'i adarg kafe" si vine $arg purumbul

slu akgtsg si lu aduse a vgsil'gului. Aestu shgrisi multu Si

lu bgg§ tu kgfase. z vine Qara, sg z dukg tu polem §i 1' dzuse

a vgsil'oanil'ei ta slu afirgaskg gine.

8 Nvgasta, di urutg tsi era, akgts§ di lu tgl'6 purumbul, lu

mgk§ si p$anile si Q&sile le ark§ tu amare, iu sfgdtsirg ung

oHere hrisusitg. Vine vgsil'^ulu ditu polem, skara vidzti, kg

nu saste purumbul, aurlg multu. Ma vgsil'oana l'i dzuse, sg

nu aurlg, kg ngsg lu afiri multu, ma tsi sl'i fakg, pususf.

9 Onel'a hrisusitg isf ngfQarg de amare si o akgtsg un peskar

si o aduse la vgsil'§ulu, kare o bgg§ tu ung kelke. Vine earg

Qara, di zduse tu polem. Kara sfudzi vgsil'§ulu, nvgastasa

o akgts§ ofiel'a di o tgl'e* si o fripse; skinTi duse di l'i ark§

tu ung vulQagg H'ingvup§, ta snu l'i v§adg vgsil'§ulu. Kara

vine $arg ditu polem, ntrgabg, tsi sfatse oEel'a. Ngsg dzuse,

pususi. Di aestg oarg tgkti.

10 skinl'i atseT kreskurg un kop&ts, tsi d§ade lilitse multu

musate. si erd vgrnu tselnik, tsi z duse unQarg ku oile akl6

si kara vidzti atsel kupdts ku lilitse musate, arupse trej[ si li

duse la fg&tele a vezirluj. Fe,dtele isirg ngfQarg si le vidzti

vgsil'gulu si lintreb§: „Diu suntu aeste lilitse musate?"

11 „TMniklu ng li deade."

„Duts§zvg di lu&slu tselniklu!"

Kara vine, spuse a vgsil'gului, kg li afl§ lilitsele la un

kop&ts pe ningg ung vuloagg. Dzuse vgsil'gulu: „Mune taEind

sfridz un birbSk si sno kl'efi ta zvenim."
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6 Dieser wurde sehr bose, weil er (so lange) gesaumt hatte,

daB er ihm den Kaffee brachte und zankte ihn aus, aber jener

sagte ihm: „K6nig, verzeihe mir, daB ich mich verspatete, denn

ich sah eine sehr schdne Taube, und ich lief, urn sie zu er-

greifen, aber konnte nicht."

7 Ein andermal ging er wieder um ihm Kaffee zu bereiten,

und da kam wieder die Taube, und er ergriff sie und brachte

sie dem Konige. Dieser freute sich sehr und that sie in einen

Kafig. Es kam die Zeit, wo er in den Krieg ziehen muBte,

und er sagte zur Konigin, daB sie sie wohl behute.

8 Die Frau in ihrer Schlechtigkeit ergriff die Taube und totete

sie, aB sie auf und warf die Federn und Knochen ins Meer, wo

sie sich in einen goldenen Aal verwandelten. Der Konig kam
aus dem Kriege zuruck, und als er sah, daB die Taube nicht

mehr da war, zankte er sehr. Aber die Konigin sagte ihm, er

solle nicht zanken, denn sie hatte sie sehr gehiitet, aber was

sollte sie machen, sie ware gestorben.

9 Der goldene Aal kam aus dem Meere heraus und ein

Fischer fing ihn und brachte ihn dem Konig, der ihn in ein

Glas that. Wieder kam die Zeit, daB er in den Krieg muBte.

Als der Konig fort war, ergriff seine Frau den Aal, totete ihn

und briet ihn; die Graten nahm sie und warf sie auf eine Wiese

und grub sie ein, damit der Konig sie nicht sahe. Als er wieder

aus dem Kriege kam, fragte er, was der Aal mache. Sie sagte,

er ist gestorben. Diesmal schwieg er.

10 Jene Graten wuchsen zu einem Laubbaume, der sehr schone

Blumen trug. Und es war ein Herdenbesitzer, der einmal

mit den Schafen dorthin kam, und als er jenen Baum mit den

schonen Blumen sah, brach er drei ab und brachte sie den

Tochtern des Ministers. Die Madchen gingen heraus und der

Konig sah sie und fragte sie: „Woher sind diese schonen Blumen?"

„Der Tschelnik gab sie uns."

11 „Geht und holt den Tschelnik!"

Als er kam, sagte er dem Konige, daB er die Blumen an einem

Baume neben einer Wiese gefunden hatte. Da sagte der Konig:

„Morgen fruh brate einen Hammel und rufe uns, daB wir kommen."
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12 Alantg dzug zdusirg si stgturg sum umbra a kopdtsului.

A tutul6r lg tsinga umbrg, a vgsil'Qanil'ei nu tsin§&; zduts§&

tu loklu algntor si garg nu l'i tsingd umbrg.

si s ngrgi si dzuse sg 1 tale, si fudzirg. si z dusirg un aus

si ung moasg ta slu tal'e lemnul. Kara d§aclirg ku tupoarg,

ul' d$aclirg di ak si arsori ngsg. AusTf s unfrikusarg multu

si fudzirg, kg av§& frikg snu hibg draklu.

13 Ama ngsg l'i adzumse si lg dzuse sg sta. si lg d§ade

porddz si ung kasg musatg. Kara avdzu vgsil'gulu, zduse la

ngsg si ngsg arud$&, si d$ade soarele si ngs oht§, kg nu av$&

mul'are ahtare. Ama ngsg l'i spuse tute, tsi pgtsti dela mQasa

si dela vgsil'oana. Vgsil'gulu, kara vidzti, kg erd asftse, kakum

spuse, le bggg mQasa si vgsil'oana tu rugozine ku kgtrane, §i

d$adirg fok. si ngsg sfeatse vgsil'oane.

14 si ahute stute

si akl6 nun eram

si amortie snu n am,

ale Lino al Dumor&k
o o

ku ung tsumg pisti kap

tu sak — laldk.

Neves k a. Joan Dan, 13 Jahre alt.

121. Porkopulos, der Findling.

Erd ung oarg un prgmgteftu mare, kae insf s adung pgr&dz.

sumplg disgzle mpline sinkisf a kasg. serd ung jarg mare

sg 1 akgtsg ung furtung s argmase namesa di kale. Dupg putsin

vidzti ung luning, sapruke* sintrg tu ung kasg sg strigg: „Aman,

sme aprukdts!"
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12 Am andern Tage gingen sie und standen unter dem Schatten

des Baumes. Allen spendete er Schatten, der Konigin aber

nicht. Sie ging auf den Platz der andern, aber wieder gab er

ihr keinen Schatten.

Sie wurde bose und sagte, man solle ihn fallen und sie

gingen weg. Es kamen ein alter Mann und eine alte Frau um
den Baum zu fallen. Als sie mit dem Beile darauf schlugen,

trafen sie auf die Nadel und sie (das Madchen) sprang heraus.

Die Alten erschraken sehr und flohen, denn sie hatten Furcht,

dati es der Teufel ware.

13 Aber sie holte sie ein und sagte ihneD, sie sollten stehen

bleiben. Und sie gab ihnen Geld und ein schones Haus. Als

der Konig (es) horte, kam er zu ihr und sie lachte, da schien

die Sonne, und er seufzte, dafi er nicht eine solche Frau hatte.

Aber sie erzahlte ihm alles, was sie von der Alten und von der

Konigin erduldet hatte. Als der Konig sah, daB es so war, wie

sie gesagt hatte, lieB er die Alte und die Konigin in Schilfmatten

mit Teer thun, und sie legten Feuer an. Und sie wurde Konigin.

14 Und soviel und alles,

und dort war ich nicht,

und Sunde ist es nicht;

hai! Lina (Tochter) des Dumarak
mit einer Beule auf dem Kopf,

im Sack, — lal&k.

191.

Es war einmal ein groBer Kaufmann, der ging fort, um
Geld einzutreiben. Und er fullte die Quersacke voll und machte

sich auf den Heimweg. Es war ein strenger Winter und ein Un-

wetter uberraschte ihn und er blieb auf der Halfte des Weges

liegen. Nach kurzer Zeit erblickte er einen Schein, ging darauf

zu und trat in ein Haus und rief: „Erbarmen, nehmt mich auf."
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2 yine un om Sg dzutse: „Nu pot ate aproku, kg am lihoang

nkas; ma va suntr6b muT6r§am§a sg ngpoi va stag spun."

3 Mul'e*r§a dzutse: „Nu put&n sglalgs§m ngfoarg, 'aidi,

ngintru ku ngs."

Kundu prgmgteftul intr§, vidzu sapte fits6ri dispul'&ts sg

lihoang mpade. Atumtsga uT vine multg frikg ti pgr&dz tsi

av$& ku ngs; kg vidzu, atseT er& Qarfgn multu. Dede doi

medzidz a omlui, ta si l'a ti kal s fumel'e sg dapoia munkarg

z biurg. s kundu z bgg§, nu put§& z dQarmg di frikg, tsi av§&.

Tu mesga noaptil'ei vidzti treile tih pe ningg fit§oru atsgl

nou. Ung dzuse: „Sg nu bgngadzg, kg tata nu are pune

ti ngs."

Alantg spuse: „Sg bgn^adzg, kg iu sapte au pune, au

Si optu."

Atse^ nikg dzuse: „Sg bgngadzg sg de istu prgmgteftu

s ufikerJisgaskg." Prgmgtefbul avdz$ tutg sgl' er& multg frikg

s kundu aperi, dzuse: „Istu fits6r sgn dats, kg voi sgl fak

mT. ul' de*dirg ku haraug §g prgmgteftul fudzf ku ngs. Dupg
dzumitate de sahate 1 arukg tu neaQ sg z duse a kasg sg spuse

a mul'erisai, tsi are faptg. „£ine fits^s," dzuse disg.

6 Ease ung pQarkg ditu munte ku tuts purtseltis s aflg fit-

soru sgl' da lapte sgl dutse tu guvg. Dupg tsintsi an di

dzule fitsoru kriskti s fits§d ka purtseT. Ung dzug avington

aflarg porkul ku fitsoru atsgl, saistu akgtsarg, alantsi fudzirg.

Tuts s tsudisirg multu di aistu fitsor sg 1 bggarg la skolio s ku

ker6 sfetse #askal mare ku numg „Pork6pulos".

7 Ung dumfnikg zduse s ats§l prgmgteftu tu aistg politfg,

vine tu bisenkg s avdzu boatse musatg de ats§l fits6r. ntreb§,
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(Da) kommt ein Mann und sagt: „Ich kann dich nicht

aufnehmen', denn ich habe eine Wochnerin im Haus; aber ich

werde meine Frau fragen und dann werde ich dir antworten."

Die Frau sagt: „Wir konnen ihn nicht drauBen lassen,

auf! herein mit ihm."

Als der Kaufmann hereinkam, sah er sieben nackte Kinder

und die Wochnerin auf dem Boden. Da wurde es ihm sehr

Angst um das Geld, das er bei sich trug; denn er sah, daft

sie sehr arm waren. Er gab dem Manne zwei Thaler, um fur

das Pferd und die Familie (Nahrung) zu holen und darauf

afien und tranken sie. Und als er sich niederlegte, konnte er

vor Furcht, die er hatte, nicht schlafen.

Um Mitternacht sah er die drei Schicksalsgottinnen neben

dem Neugeborenen. Die eine sagte: „Er soil nicht leben, denn

der Vater hat kein Brot fur ihn."

Die andere sagte: „Er soil leben, denn wo sieben Brot

haben, haben auch acht."

Die Kleine sagte: „Er soil leben und von diesem Manne

soil er Gliick haben." Der Kaufmann horte alles und hatte

grofie Furcht und, als es Tag wurde, sagte er: „Gebt mir diesen

Jungen, denn ich will ihn als Sohn annehmen. Sie gaben (ihn)

ihm mit Freude und der Kaufmann zog mit ihm weg. Nach

einer halben Stunde warf er ihn auf den Schnee und ging

nach Hause und sagte zu seiner Frau, was er gethan hat.

„Du hast wohl gethan," sagte sie.

Ein Wildschwein mit alien Frischlingen kommt aus dem

Gebirge und fand den Knaben und giebt ihm Milch und nimmt

ihn mit in die Hohle. Nach funf Jahren [der Tage] wuchs

der Knabe heran und machte wie die Schweine. Eines Tages

fanden die Jager das Schwein mit dem Knaben, und diesen

fingen sie, die andern flohen. Alle wunderten sich sehr uber

diesen Jungen und sie brachten ihn zur Schule und mit der

Zeit wurde er ein grofier Lehrer mit Namen „Porkopulos"

(Schweinesohn).

Eines Sonntags ging auch jener Kaufmann in diese Stadt

und kam in die Kirche und horte die schone Stimme jenes
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kae §aste, sgl' dzysirg tutg. Prgmgteftul smindu§a§te, kg

aistu va sHibg atsgl fit£6r, tsi aruk§ tu ne,ao.

8 uT dzuse, kg va sgl' da nil'a sa nv^asta Sgl pitretse ku

un keradziu tu politia, iu av$a kasg. A keradziului dede ung

karte, iu era skriatg, snvgasta sgl' tal'g kaplu a fit36rui.

nkale fitsoru kaftg kartga di keradziul s afltindalui, tsi era

skriatg, skrig ung altg karte, kaktim "avga dzusg prgmgteftul.

Kundu vinirg un atsga politig, nv^asta al prgmgteftu kunt§

kartga, kl'im§ ngskuntsi oaspits § tu ats$6 sgarg bggarg kurung.

9 Dupg trei dzule vine bgrbatlu s kundu vidzti, kgft§ kart$a

zduk^aste tutg, ama nu spune tsiva. Trekti putsun ker6,

dzutse a nvsastel'i: „Am lukru tu ung hoarg, va stornu mune

s§arg zvoi sfgtsem ung sgrbgtQare mare. TaHina spitrSts

dzineru a nostru pi kallu ats§l albu tu pgdure ta sg l'a dzatse

birbSts." Asi dzuse s fudzi.

10 Alantg dzug nv$asta vidzfindalui, kg dzineru nikg dui-nd,

pitrekti fratesu. Ama prgmgteftul bggg furi ku tufek tu

pgdure, ta sgl vatgmg omlu ats§i pi kal albu. Furl'i, kundu

vidzurg un ahtare om, ulvgtgmarg. Sgara yine prgmgteftul

ngpoi § kallu atsgl albu ku sundze. Kundu avdzfi, kg furl'i

vgtgmarg kumnatu su, 1' intrg un molupe, kg vede, kg dumnidz^u

1 adzutg. i dupg putsun ker6 muri s tutiputa o nker(Jisi atsgl

Pork6pulos, s ahute s tute, s mintsun nu vg spus s akasg

me dus.

Muskopolje. Naum Dimitri Tsipa.
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Burschen. Er fragte, wer er ist, und sie erzahlten ihm alles.

Der Kaufmann iiberlegt, daB dieser jener Knabe sein miisse,

den er auf den Schnee warf.

8 Er sagte ihm, er wolle ihm seine Tochter zur Frau geben

und sendet ihn mit einem Keradzi in die Stadt, wo er zu

Hause war. Dem Keradzi gab er einen Brief, worin ge-

schrieben war, daB die Frau dem Burschen den Kopf abschneiden

solle. Unterwegs verlangt der Bursche von dem Keradzi den

Brief und, da er fand, was darin geschrieben war, schreibt er

einen andern Brief, so wie der Kaufmann gesagt hatte. Als

sie in jene Stadt kamen, las die Frau des Kaufmanns den

Brief, rief einige Freunde und noch an demselben Abend legten

sie den Kranz (fand die Trauung statt).

9 Nach drei Tagen kam der Mann und als er (es) sah, ver-

langte er den Brief und begreift alles, aber sagt nichts. Kurze

Zeit verging, (da) sagt er zur Frau: „Ich habe ein Geschaft

in einem Dorfe, morgen Abend werde ich zuruckkommen und

ich will, da6 wir ein groBes Fest veranstalten. Frtih schicke

unsern Schwiegersohn auf dem weiBen Pferde in den Wald,

damit er zehn Hammel hole." So sprach er und ging fort.

10 Als am andern Tage die Frau sah, daB der Schwiegersohn

noch schlief, schickte sie ihren Bruder. Aber der Kaufmann

hatte in dem Walde Rauber mit Gewehren (in den Hinterhalt)

gelegt, urn den Mann auf dem weiBen Pferde zu toten. Als

die Rauber einen solchen Mann sahen, toteten sie ihn. Am
Abende kommt der Kaufmann zuriick und das weiBe Pferd mit

Blut (bedeckt). Als er horte, die Rauber hatten seinen Schwager

getdtet, bekam er einen Schlaganfall (?), denn er sieht, daB Gott

ihm hilft. Und nach kurzer Zeit starb er und das Vermdgen

erbte jener Porkopulos, und soviel und alles, und Liigen erzahlte

ich euch nicht und nach Hause ging ich.

Digitized byVjOOQIC



— 240 —

122. Die bose Schwiegermutter.

1 s erd tsi nu s er£. Erd un bgsil§u un Qarg . Tatg nu ave,a,

mg sa avga. Erd ninsurdt Bgsil§ulu insf ka#e sgarg di

muntrgd lum^a. Ung sgarg avgd sedzutg dupg ung kasg tu

ung skgmbg. Tu kasa ats§& erd trej fgate sur§ri. Lukra"

nQdptga sg zburd 89 nu le akdtsg somnu. Tsi zburd? ia,

tsi zbura.

2 Atsgd ma mare dzuse: „Ka 39 avgam bgrb&t gelgdSiul

amirgului, ta smi fgnitesku de pune." Ats§£ ditu mese: „Tsiva

nu dzuses, mine vr§am s avgam kgrutsera amir^uluj." Ats$6 ma
nikg dzuse: „samindaoli glare Hits." „Kgtse7 Tine, tsi vrej?"

3 „Mine voi amir§ulu bgrbdt. Kara slu l'au bgrb&t, va

sfak doj fit£6ri sudo tfgatg, fitsorl'i ku lutse&fire tu frumpte,

tfgata ku luna."

„Mare lukru kgftas!"

Bgsil§ulu avdzu, tsi zbura fe&tile, 89 simn§ kasa s fudzi

4 TaHind narse la figdte. Av$£ luatg ku ngs kgrutseru sg

gelgdziul sg trej pgrekl'i de strane sintr§ tu kasg. „Bung

dimingatsg," dzuse bgsil§ulu, „voj tfgate, tsi zburdts asgarg

noapt$a?"

Se muntrgd tru okl'i ung ku alantg.

„Spunets nu vg aspgr&ts!"

5 Ma mar$a dzuse: „Amir§ mare, tsi fitsgam, Qarfgn Kim,

zbur§m dao zboarg, ta str§akg oarg."

„Spunets, ko mine vg avdzuj."

Sptisiro ats§& ma mare s ats§& ditu mese sg bgsil§ulu

lg d$ade gelgdziul so kgrutseru. Ats§& nikg uT dzuse amir§ulu:

„Lukruri a surgri a tale suntu bitislte tora. Kara ste l'au

mine mul'ere, va sfats fitsorl'i s feata kum spuses?"
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122.

Es war einmal, was nicht war. Es war einmal ein Konig.

Einen Vater hatte er nicht, wohl aber seine Mutter. Er war

unverheiratet Jeden Abend ging der KSnig aus um die Welt

zu sehen. Eines Abends hatte er hinter einem Hause auf einem

Steine gesessen. In jenem Hause lebten drei Madchen, die

Schwestern waren. Sie arbeiteten in der Nacht und sprachen,

damit der Schlaf sie nicht ergriffe. Was sprachen sie? Hort,

was sie sprachen.

Die Alteste sagte: „Ach wenn ich doch den Koch des

Konigs zum Manne hatte, damit ich mich an Speise ergotzen

konnte." Die aus der Mitte sagte: „Nichts sagtest du, ich

mochte den Kutscher zum Manne haben." Die Jungste sagte:

„Ihr beide seid dumm." „Warum? Was willst du denn?"

„Ich will den Konig zum Mann. Wenn ich ihn zum Manne

habe, werde ich zwei Knaben und ein Madchen gebaren, die

Knaben mit dem Morgenstern auf der Stirne, das Madchen

mit dem Monde."

„Was du nicht alles willst!"

Der Konig hatte gehort, was die Madchen sprachen, und

bezeichnete das Haus und ging weg.

Fruh ging er zu den Madchen. Er hatte den Kutscher

und den Koch mit sich genommen und drei Paar Kleider und

trat ins Haus ein. „Gu|en Morgen," sagte der Konig, „ihr

Madchen, was spracht ihr gestern Abend in der Nacht?"

Sie sahen sich einander (verlegen) an.

„Sprecht nur, habet keine Furcht!"

Die Alteste sagte: „Gro6er Konig, was thaten wir, wir

sind arm, wir sprachen einige Worte, damit die Zeit vergehe."

„Sprecht nur, denn ich horte euch."

Die Alteste und die Mittlere sagten (es) ihm, und der

Konig gab ihnen den Koch und den Kutscher. Der Jiingsten

sagte der Konig: „Die Angelegenheiten deiner Schwestern sind

nun vollendet. Wenn ich dich zur Frau nehme, wirst du die

Knaben und das Madchen gebaren, wie du sagtest?"

Weigand, Aromunen II. 16
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6 »Voi l'i fak, ku.numa al dumnidzgu, ma snu l'i fak,

atumts^a tal'gn kap." so lo muTgare.

nkisi greag sg bgsil§ulu z duse ku askerea s ampuliseaskg.

Nvgastaluj fgatse un fits6r ku lutsgdfire tu frumpte. Mgsa
luj[ a bgsilguluj s ku daQle surgri z baba bggarg ung matsg fgatil'ei,

s fitsoru tu ung sinduke 1 arukarg tu ar$u. Ung spglgtor$asg

laflg 89 1 bgg§ pi tsutse.

7 Vine bgsil§ulu, insi mg sa luj, 1 astept§. „Dado, kum gaste

nvgasta?"

„Alasg nv$asta!" „Kgts6, dado?"

„Vre,a sfakg fit£6r & fatse matsg."

„Kumu spoate kg omlu sfakg matsg?"

„Asf fgatse, ntrgabg surgrile a l'ei. Lukru al dumnidzgu

gaste."

8 narse la nv$astasa, kare plundz$&.

„Nu are tsiva," dzuse, „va s fats alt fitsor." s ifikisi gre^ao,.

eara z duse bgsil§ulu tu polem. Fgatse nv$asta ningg un fits6r,

ma bggarg un kgts§l, arukarg fitsoru tu artiu s ats$& mul'gare

lu afl§ sol lo a kasg.

9 Vine bgsilgulu s ngpoja o l'ert§. Alantu an nkisi gr$ao,

ngpoi fgatse ung fgatg ku luna tu frumpte. O arukarg tu artiu,

s ngpoja mur§ar$a ats§& afl§ s fgatg s o duse akasg. Ti aistg

bggarg un puT de patg. ia plundzgd sg zgil§&.

10 Kundu vine bgsilgulu, dzuse: „Tsi n fitsSs, pul'de patg

fitsSs. Tine dzuses, kg va s fats doi fitsori s ung f§atg ku

semnu, ma fits6s matsg, kgts§l spatg!"

„Dumnidzgu stie, kaktim un fg&tsirg mg ta ku surgri s ku

baba."

11 „Tora nu strek atsgale, nu te l'ertu." so bgg§ tu skarg

nafoarg tu un kuser z dgade zbor, kuts oamen s aling pi skarg,

soakukg. Asi fg&tsirg.
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6 „Ich werde sie gebaren, beim Namen Gottes, aber wenn

nicht, dann schneide mir denKopfab." Und er nahm sie zur Frau.

Sie wurde schwanger und der Konig ging mit dem Heere

in den Krieg. Seine Frau gebar einen Knaben mit dem Morgen-

stern auf der Stirn. Seine, des Konigs, Mutter und die beiden

Schwestern und die Hebamme legten der jungen Frau eine

Katze hin und den Knaben warfen sie in einem Kasten in den

FluB. Eine Wascherin fand ihn und legte ihn an die Brust.

7 Der Konig kam zuriick, seine Mutter machte sich auf und

erwartete ihn. „Mutter, wie geht es der Frau?"

„Ach, laB die Frau!" „Warum, Mutter?"

„Sie wollte einen Knaben gebaren, und gebar eine Katze."

„Wie kann ein Mensch eine Katze gebaren?"

„So machte sie (es), frage ihre Schwestern. Das Werk
Gottes ist es."

8 Er ging zu seiner Frau, die weinte.

„Es schadet nichts," sagte er, „du wirst einen andern

Knaben gebaren." Und sie wurde schwanger. Wieder ging

der Konig in den Krieg. Die Frau gebar noch einen Knaben,

aber sie legten einen jungen Hund hin, warfen das Kind in den

FluB und jene Frau fand es und nahm es nach Hause.

9 Der Konig kam zuriick und wieder verzieh er ihr. Im
folgenden Jahre wurde sie schwanger, da gebar sie ein Madchen

mit dem Monde auf der Stirne. Sie warfen es in den FluB, da fand

jene Frau auch das Madchen und brachte es nach Hause. Fur

dieses schoben sie eine juDge Gans unter. Sie weinte und schrie.

10 Als der Konig kam, sagte er: „Was machtest du mir, eine

junge Eote gebarst du. Du sagtest, daB du zwei Knaben und

ein Madchen mit einem Male gebaren wolltest, aber gebarst

eine Katze, einen Hund und eine Gans!"

„Gott weiB, wie es deine Mutter samt meinen Schwestern

und der Hebamme machten."

11 „Das geht dir nun nicht (mehr) hin, ich verzeihe dir nicht."

Er lieB sie an die Treppe hinaus in einen Huhnerstall bringen

und gab Befehl, wer die Treppe hinauf gehe, solle sie anspeien.

So geschah es.

16*
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12 Dupg tsisprgdzatse de an, insi bgsil§ulu saving l'epuri.

Aklo nafoarg s adzukd doi fitsori sg vidzu, kg er& mus&ts. Lg
dzuse: „Venfts ku mine la avinare!" 89 Mrsirg ku ngs. Kundu
z dusirg ku d^alagg, kgdzti kgtsula din kap a fitsorui sg yults§

lutse&fire tu frumpte. Bgsil§ulu dzuse: „yino iikQatse, tsi §aste

aistu?"

„Nui tsiva."

„Kare gaste alantu?"

„Frate §aste."

„A kui Hits?"

„Nu av6m tatg, dadg avem."

13 z dusirg a kasg s
g
aklo vidzti s fgata ku luna tu frumpte.

Dzuse bgsilgulu: „Dgnji a nfa fitsorl'i s fgata, ta sl'i bag tu

sholig."

„Amirg mare, fitsorl'i s fgata a tgi suntu amine a tgu

esku."

l'i lo tuts s fitsorl'i nvitsarg tu sholig, fgata erd singurg

14 Moasa, mgsa a bgsil^ului, ku surgri sku baba, kund l'i

vidzurg, sadukirg, kg erd el'.

MQasa dzutsgd dzug di dzug:

„F§atg, kgts6 nu lg dzuts a fratslor, s adukg atsgl pul' mus&t,

tsi kuntg multu bun?"

„Ju saflg ats§i bilbil?"

„Lu are musata a lokluj."

„Ju easte musata a lokluj?"

„0 aflg fratsl'i a tgi."

15 Vinirg fratsl'i a kasg s lg dzuse fgata: „Nu va sni aduts&s

bilbillu atsgl musatlu, ta sng kuntg a kasg?" s fitsoru atsgl

mare kgft§ un kal bun s pgr&dz. zduts§& kdlga un mes,

aflg un aus ku barbg albg.

16 „Bun§ s§arg, pap aus."

„gine venis, bgsilopul."

„Mine nu esku fits6r de bgsil§u."
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12 Nach 15 Jahren ging der Konig (einmal) auf die Hasen-

jagd. Dort im Freien spielten zwei Knaben und er sah, dafi

sie schon waren. Er sagte ihnen: „Kommt mit mir auf die

Jagd." Und sie gingen mit ihm. Als sie schnell liefen, fiel

die Miitze von dem Kopf des Knaben und der Morgenstern

erglanzte auf der Stirne. Der Konig sagte: „Komme naher

zu mir, was ist dies?"

„Es ist nichts."

„Wer ist der andere?"

„Mein Bruder."

„Wem seid ihr?"

„Einen Vater haben wir nicht, eine Mutter haben wir."

13 Sie gingen nach Hause und dort sah er auch das Madchen

mit dem Mond auf der Stirne. Der Konig sagte: „Gieb mir

die Knaben und das Madchen, damit ich sie zur Schule schicke."

„Gro6er Konig, die Knaben und das Madchen sind zu

deiner Verfiigung und ich auch."

Er nahm sie alle und die Knaben lernten in der Schule,

das Madchen war allein zu Hause.

14 Die Alte, die Mutter des Konigs, und die Schwestern und

die Hebamme, als sie sie sahen, merkten, dafi sie ea waren.

Die Alte sagte Tag fur Tag:

„Madchen, warum sagst du nicht den Brudern, da6 sie den

schonen Vogel hoien, der so wunderschon singt?"

„Wo ist jener Singvogel?"

„Die Erdschone hat ihn."

„Wo ist die Erdschone?"

„Deine Bruder finden sie (schon)."

15 Die Bruder kamen nach Hause und das Madchen sagte

ihnen: „Werdet ihr mir nicht den schonen Singvogel holen,

damit er zu Hause singe?" Und der altere Bruder verlangte

ein gutes Pferd und Geld. Er war einen Monat unterwegs,

da fand er einen Greis mit weiBem Bart.

16 „Guten Abend, GroBvaterchen."

„Sei willkommen, Konigssohn."

„Ich bin kein Konigssohn."
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„0 Stiu mhie, ai ningg un frate s ung sor, s tora te pitrekti

sor ta, ta s l'ai pul'lu atsgi mus&t dila musata a 16klui. Askultg

mine, tsi va sg z dzuk. Kal$a iu nerdz dupg munte atsgl mare,

ia ung palate mare. Dinkoa de kasa ats$d gaste ng ggrding

ku pon. Va s trets pi nguntru. Akl6 va sg s alik$askg Qamen,

serk, ngpgrtits, luk, ma tine s nu te aspari, kg nu suntu tsiva

atsgale; kg ma ste aspari, va ate figl'Sts akl6.

17 Kara s nerdz an&parte va ste alin tu skarg. Musata a

16klui gaste bggatg pisti kaplu a l'ei. Are dao kgfasi, ung de

hrisafe, ung de lemnu. Sg l'ai atsed di lemnu, kg atsgi puT

gaste bun; ia va zdzukg, alantu i kama bun, tine nu askultg,

ma sfudz s ats§& yine dupg tine, ma snu mutresti ngp6J."

18 Fitsoru zduse sg saspgr§ sg sungl'its§ de frikg.

Frate su, kare lasteptg, nkisi s ngs. Aflg auslu, zduse

la ggrding, ama s ngs saspgr§ sg sungl'its§ s argmase la

frate su. (18 gekiirzt.)

19 Fgata asteptd fratsl'i doi mes de dzule. Nu vinirg. Dapoia

dzuse a bgsil§ului: „Dgn strane de bgrb&t, un kal bun sgpgrddz.

z duse feata la atis, kare o nv§atsg.

„Nu i gine, sg astup urekl'i, ta snu avdu?" untreb§ fgata.

„gine va sfats."

20 z duse la ggrding. Tuts aurg, ia nu avdzti. Trapse

ndreptu la palate, dipuse dipi kal, lig§ kallu la pQartg, sg

s aling unaltu. Aflg musata a loklui, ama nu l'i gri ku gura.

Lo kgfaslu di lemnu ku puT, §ase nafQarg, dipune skara, nkglikg

sg trapse kutg poartg ta sg s arukg anaparte.

21 Musata a loklui gre,&: „A^al^a, a^alga, sg yin smine,"

s o adzumse la poartg sgl' dzutse: „Disfg urekl'i." sfgatse.
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„Ich weifi es, du hast noch einen Bruder und eine Schwester,

und jetzt sendet dich deine Schwester, damit du den schonen

Vogel der Erdschonen hoist. Hore mich, was ich dir sagen

werde. Der Weg, auf dem du hinter jenem grofien Berge gehst

— siehe da einen grofien Palast. Diesseits jenes Hauses ist

ein Garten mit Obstbaumen. Du wirst hineingehen. Dort werden

sich Menschen, Schlangen, Giftschlangen, Wolfe an dich drangen,

aber erschrick .nicht, denn jene sind gar nichts; denn wenn

du erschrickst, wirst du dort erstarren.

17 Wenn du jenseits gehst, wirst du die Treppe hinaufgehen.

Die Erdschone liegt auf ihrem Kopfe. Sie hat zwei Kange,

einen von Gold, einen von Holz. Nimm jenen von Holz, denn

jener Vogel ist gut; sie wird dir sagen, der andere ist besser,

aber du hore nicht (darauf), sondern eile weg, und jene kommt

hinter dir her, aber sieh dich nicht urn,"

18 Der Bursche machte sich auf und erschrak und erstarrte

vor Furcht.

Sein Bruder, der ihn erwartete, machte sich auch auf.

Er fand den Greis, ging in den Garten, aber auch er erschrak

und erstarrte und blieb bei seinem Bruder. (18 gekiirzt.)

19 Das Madchen erwartete die beiden Bruder 2 Monate [der

Tage]. Sie kamen nicht. Darauf sagte sie dem Konig: „Gieb

mir Mannerkleider, ein gutes Pferd und Geld. Das Madchen

kam zum Greise, der sie belehrt.

„Ist es nicht gut, dafi ich die Ohren verstopfe, dafi ich nicht

hore?" fragte das Madchen.

„Du wirst wohl daran thun."

20 Sie kam in den Garten. Alle heulten, sie horte nicht.

Sie eilte gerade auf den Palast zu, stieg vom Pferde, band es

an die Thiire, und ging hinauf. Sie fand die Erdschone, aber

sprach nicht mit ihr [mit dem Munde]. Sie nahm den Holz-

kafig mit dem Vogel, geht hinaus, steigt die Treppe hinunter,

stieg aufs Pferd und eilte nach dem Thore, damit sie nach jen-

seits gelange.

21 Die Erdschone rief: „Langsam, langsam, dafi ich mitkomme,"

und sie holte sie am Thore ein und sagt ihr: „0ffne die Ohren";
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„Tora disf§ s o&men di marmgre." Spusefeata: ,,'aidi, skul&ts vg!"

s tuts trei sute de ins se skularg s fratsl'i. z dusirg la aus

§91 luarg la politig. Aistu dzuse: „stiits voi, kare §aste dada

VQastrg? Ma ku gura snu grits. Akl6 e,aste tu kus£r. Va
so askukem tuts tu fatsg so so asterdz&n ku simig." sg asi

fig&tsirg. z dusirg disuprg, bggarg misale, sg mgkg pune. Ma
mgsa a bgsilgului av§& bggatg fgrm&k tu gele.

22 Auslu kunoskti atsgale sg dzuse: „snu bagg muna vgrun

pi misale, pung sg dzuk mine. Sg ying patrule mul'eri auatse,

s adutsSts ung matsg, un kgtsgttis s un pul' de patg." l'i adtisirg

Sg l'i nfgrmgk§ tuts. Kundu vinirg muT6rile, untreb§ auslu:

„Ju suntu fits6ri s tfgatg ali amiroang?" Tsi stimnoi?"

dztisirg, „amiroana figatse matsg, kgtsgtusg s patg, altsiva nu

stim."

23 „Nu.spunet8 ndreptu; muntrits aud, aisti suntu fitsorl'i s

tfgata amiroanil'ei, ,ar semnu tu frumpte."

„Asi gaste," spuse bgsil^ulu, „voj[ tora munkats aiste gele";

s atumtsga, legarg mul'erile tu koade kal'lor sg s fgdtsirg kumgts

ku bukgts.

24 Bgsilgulu lo nvgastg sa ngpoi, musata o dgade atseltii

ma mare sg s fgatse numtg mare.

25 Akl6 fu eram dus, unvitsai tute aiste, a vo&ua vg adus

kute ung peskese musatg, ma vinirg furl'i, ni luarg peskSsile

s mine diskgpaj di ngs. And iu Kim, sungtate z birikete, s aklo,

iu era el' skgmbe sketre.

Pljasa bei Kortsa (Koritsa).

Anastas Nikola Bulamatse.
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und sie that es. „Jetzt erlose auch die Menschen von

Marmor." Da sprach das Madchen: „Auf, erhebt euch!" Und
alle dreihundert Menschen erhoben sich und auch die Briider.

Sie gingen zum Greis und nahmen ihn mit zur Stadt. Dieser

sagte: „WiBt ihr, wer eure Mutter ist? Aber sprecht nicht

[mit dem Munde]. Dort ist sie im Huhnerstall. Wir werden

ihr alle ins Gesicht speien und sie mit dem Taschentuch ab-

wischen. „Und so machten sie es. Sie gingen hinauf, richteten

den Tisch an um zu essen. Aber die Mutter des Konigs hatte

Gift an die Speisen gethan.

22 Der Greis erkannte jene und sagte: „DaB niemand die

Hand ans Essen lege, bis ich es sage. Die vier Frauen sollen

her kommen, bringt auch eine Katze, einen jungen Hund und

eine junge Gans." Man brachte sie herbei und er vergiftete

sie alle. Als die Frauen kamen, fragte der Greis:

„Wo sind die Knaben und das Madchen der Konigin?"

„Was wissen wir," sagten sie, „die Konigin gebar Katze, Hund
und Gans, etwas anderes wissen wir nicht."

23 „Ihr sprecht nicht wahr; seht her, diese sind die Sonne

und die Tochter der Konigin, sie haben das Zeichen auf der Stirn."

„So ist es," sagte der Konig, „ihr efitjetzt diese Speisen";

und dann banden sie die Frauen an die Schwanze von Pferden

und sie wurden in tausend Stucke (geschleift).

24 Der Konig nahm seine Frau wieder zu sich, die Erdschone

gab er dem altesten, und eine grofie Hochzeit wurde gefeiert.

25 Dort, wo ich gewesen war, erfuhr ich alles dieses, euch

habe ich jedem ein schones Geschenk mitgebracht, aber die

Kauber kamen, nahmen mir die Geschenke ab, und ich bin

ihnen entkommen. Hier, wo wir sind, (soil sein) Gesundheit

und Feldsegen, aber dort, wo jene waren, Felsen und Steine.
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123. Die habglerige Fran and ihre Strafe.

Er£ tsi nu Serd. Erd un aus tsi sduse sfakg leamne

si afl§ lupulu ruftyndalui ku ursa. Lupulu kade de ursa Si

dzutse atislui: „Ela, sme askak dela ursg Si lutsi vrei, va

stsdau." Laskgpg. Lupiilu lo auslu si lduse la guvgl', fu

eri tatg su. Fitsorlu l'i dzuse: „Sg nu l'ai lire, skaftsi gol:

ung pungg veakl'e si ung ve.akTe kelke ti vidgare sung

vgakl'e." Asi tfgatse; le lo auslu si le duse a kasg.

2 Ku multu putsin ker6 muri auslu; argmase mul'aresa

v&lug, aloso si un fits6r ka de saptsprgdzatse de an, kare er£

la un prgmgteftu. Ung dzug vine mg sa, ta sg 1 v§adg. L afl§

n kale si fitsorlu ave,& paradzi tu muna, ta sg l'a pune. Mg sa

Ti dzuse: „U am ung veakl'e pungg dela tata a kasg, sg badzi

paradzi nguntru ta snu arkur&lzi." Ku dag dzule l'aduse

punga mgsa, si kundu sduse, sg Ta pune, bggg paradzi ng-

untru. Ma kara skgase paradzi spglteaskg punga, vidzti, kg

bgkure s adgrarg tute lire si arGstele, tsi bgg§, tute lire s fg&tsirg,

ma ngs nu dzuse tsiva. —

Trg ndaQ dzule s adunarg prgmgteftsil', sg s dukg n Sgrung.

Fitsorlu dapoja vindgd tutg prgmgtla tu dis di pazare, si alantsi

fit§6ri skriirg la domnil' a lor, kg tare huzmekar le vindti prg-

mgtia tu dis di pazare. Avdzutg d6mnulu a lui, multu Ti

pgrti argu. Trg ndao dzule vlnirg prgmgteftsil' a kasg Si

domnusu. Snu astept§ smungg pune, ma kgft§ logarismolu

si fitsorlu dzuse a domnusui: „Smunggm pune si dapoja va

sgts spun logarismolu." D6mnulu nu avgd argvdgtsune.
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133.

Es war einmal, was nicht war. Es war ein alter Mann,

der ging um Holz zu fallen. Da fand er den Wolf im Kampfe

mit der Barin. Der Wolf fallt unter der Barin und sagt zum

alten Manne: „Komme, befreie mich von der Barin und, was

du auch willst, werde ich dir geben." Er befreite ihn. Der

Wolf nahm den Alten und fuhrte ihn in seine Hohle, wo sein

Vater war. Der junge Wolf sagte ihm: „Nimm nur keine

Goldstiicke, verlange nur einen alten Beutel und ein altes Glas

zum Sehen und eine alte Miitze." So that er; er nahm sie

und ging nach Hause.

Nach sehr kurzer Zeit starb der alte Mann; seine Frau

blieb als Wittwe zuriick, und er hinterlieB einen Sohn von etwa

17 Jahren, der bei einem Kaufmanne war. Eines Tages kam
seine Mutter um ihn zu besuchen. Sie traf ihn auf dem Wege
und der Bursche hatte Geld in der Hand um Brot zu kaufen.

Seine Mutter sagte ihm: „Ich habe zu Hause einen alten

Beutel vom Vater, da sollst du das Geld hineinthun, damit

du nicht frierst." Nach zwei Tagen brachte ihm die Mutter

den Beutel, und als er wieder Brot holen wollte, that er das

Geld hinein. Aber als er das Geld herausnahm um das Brot

zu bezahlen, sah er, daB die Kupferstiicke alle zu Goldstiicken

geworden waren und die Reste (vom Wechseln), die er hinein

that, wurden zu Goldstiicken, aber er sagte nichts. —
\ Nach einigen Tagen kamen die Kaufleute zusammen, um
nach Salonichi zu ziehen. Der Bursche verkauffce darauf alle

Waren zur Halfte des Marktpreises, und die andern Lehrlinge

schrieben ihren Herren, daB der und der Diener die Waren

zur Halfte des Marktpreises verkaufte. Als der Herr es gehort

hatte, schien es ihm sehr schlimm. Nach einigen Tagen kamen

die Kaufleute nach Hause und auch der Herr. Er nahm sich

nicht die Zeit zum Essen, sondern verlangte die Rechnung und

der Bursche sagte seinem Herrn: „Wir wollen Mittagbrot essen,

und nachher will ich dir die Rechnung zeigen." Der Herr aber

hatte keine Geduld.
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4 „gine," dzuse fitsorlu, „\i kute lire am tu kaselg, tutele

suntu a tale."

Dapoja se skul§ si fudzl. Tu hoarg atsed erd ung doamno

avutg, tsi vred sg l'a un bgrb&tu mus&tu si avtitu. Mus&ts

afl§ multsi, ma avuts nu er£, si avuts afl§ multsi, ma mus&ts

nu erd. si fitsorlu atselii, ku tut atse,& tsi nu erd ahtitu mus&tu,

u ziksl trei ori ku lire si u lo mul'are. S§ara skulkarg,

s dQarmg d§adtin, si dzuse muTar§a a bgrbatlui: „Diu amintds

ahuts paradzi?" — „ni l'i d$ade dumnidzgu." —

5 „Nu, nu, spunefi, diu l'i luas, kg tora nim ung!"

Atuntse,a spuse fitsorlu punga. Se tsudisi multu mul'ar^a

si, kundu durni, lo punga si skcjase fitsorlu afoarg. Dapoja

gr§aste a muTerisai: „Tsi me sko&ses afQarg?"

6 „Tsi te am, ta snu te skotti afoarg; nu te am tsiva."

Vinitalui fitsorlu a kasg ntrebg mg sa, kara s ajbg altsiva

de afendi. „Easte ung ve,akl'e kelke," fiil' d§ade mgsa a fit-

sorluj. Aestu mutr§aste nguntru §i ve,ade ltimga tutg, tsi adgrg

ka#eun. Sduse la kasa a muTerisai, sade din afgarg si

dzutse: „stiu, tsi adarg doamna nguntru."

7 Dula avdzti si sduse la doamna si dzuse: „Vine un om
la uso si v§ade, tsi adari tine n kasg."

„S9 ved&n," dzuse, si adun§ peril' nsus si ntreb§, tsi

fitse.6. „Are adunatg peril' nsus," dzuse fitsorlu.

„Vino analtu," dzuse ngsg, s kundu vine, ulkunoskti si

lkgftg l'ertare.

8 Dapoia durnirg si ngsg lo kelka si lskoase §ara afQarg.

Fitsorlu sduse a kasg si ntrebg mgsa, kara sargmase altsiva

de tatgsu.
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4 „Gut," sagte der Bursche, „siehe wie viel Goldstiicke ich

in der Kasse habe, alle gehoren dir."

Darauf machte er sich auf und ging fort. In jenem Orte

war auch eine reiche Herrin, die einen reichen und hubschen

Mann wollte. Schone fand sie viele, aber sie waren nicht reich,

und Reiche fand sie viele, aber sie waren nicht schon. Aber

jener Bursche, obgleich er nicht besonders schon war, wog sie

dreimal mit Goldstucken auf und nahm sie zur Frau. Am
Abend legten sie sich nieder, um zusammen zu schlafen, und

die Frau sagte zu dem Manne: „Woher hast du all das Geld

bekommen?" — „Gott gab mir es." —
5 „Nein, nein, sage mir, woher du es genommen hast, denn

jetzt sind wir eins!"

Da.zeigte der junge Mann den Beutel. Die Frau ver-

wunderte sich sehr und, als er schlief, nahm sie den Beutel

und warf den Burschen hinaus. Da sagt er zu seiner Frau:

„Warum hast du mich hinausgeworfen?"

6 „Als was habe ich dich (was bist du mir), da6 ich dich

nicht hinauswerfe; du bist mir gar nichts."

Als der Bursche nach Hause gekommen war, fragte er

seine Mutter, ob sie irgend etwas anderes vom Vater habe.

„Da ist ein altes Glas" und die Mutter gab es dem Sonne.

Dieser blickt hinein und sieht die ganze Welt, was jeder machte.

Er ging ans Haus seiner Frau, setzt sich davor und sagt:

„Ich weiB, was die Herrin drinnen macht."

7 Die Dienerin horte es, ging zur Herrin und sagte: „Es

kam ein Mann an die Thiire und sieht, was du drinnen machst."

„La6t uns sehen," sagte sie und band die Haare nach

oben zusammen und fragte, was sie machte. „Sie hat die

Haare nach oben gebunden," sagte der Bursche.

„Komm herauf," sagte sie, und als er gekommen war,

erkannte sie ihn und bat um Verzeihung.

8 Darauf schliefen sie und sie nahm das Glas und warf

ihn wieder hinaus. Der Bursche ging wieder hinaus und

fragte seine Mutter, ob noch etwas anderes von seinem Vater

ubrig ware.

Digitized byVjOOQIC



— 254 —
Mgsa l'i d$ade v$akTa kgtStig; u bgg§ n kapii si ntreb§:

„Kumu Hiu tora?" „Nu te vedii," spuse mgsa.

9 Sduse la kasa mul'erisai, salin§, intr§ tu odaje, sedzti

pe nifigg ngsg tsi sgulisind ta 89 skulkg. Atuntsga skoase

kgtstig si aurl§ ngsg. Vinirg dtilele analtu, ma nu vidzurg

tsiva, kg bgg§ kgtstig. Kundu av$& fudzitg dtilele, ngs skQase

kgtstig, si gara aurl§ doamna. yin dtilele, nu vedii tsiva si

fugii. Kundu strig§ mul'ar§a a treia oarg, nu vinirg dtilele,

kg dztisirg: „Are yise."

10 Bgrbatlu spuse: „Tora me fetsu draku, ta ste sgrum."

„OH, lele, l'artg me," dzuse ngsg §i lu aruse §i saggrsi

di durni. si Y lo kgtstia §i 1 skoase afQarg. Fitsorlu lo muntsil'

si pgdtirile si taurli. Lakgts§ fQame §i vidzti un Hikii ku

Hitse. Mungg trei Hitse, l'i kreskurg trei koarne, le tgl'd si

kre§t§&; si vidzti alt un Hikii §i dzuse: „Skr$askg kute svor."

Mgk§ ung Hikg de ats61 Hikii, kgdzti un kornu, mgkg dao,

trei si kgdzurg tute.

11 Dapoia umplti un saku ku Hitse de daoli soj[. Sdutse

a kasg si sadarg dao nits kgnistre. Tu ung bagg de btinile

Hitse, stu alantg de ats^ale de kare krestgd koarnile. Ku
aeste sdutse la kasa mul'erisai si strig§:

„Hitse, Hitse musate, Hitse bune!"

12 I§1 mul'area pri pglg?9iri, fgrg slu kunoaskg, kg $aste

bgrbatsu insu, silntr^abg, kut li da. El dzutse: „Kut vrei

efendi&ts." Pitrekti trei Hitse, si ung si ung fudzf. Ku ung

mungare kreskurg trei koarne. Le tgl'a si tut l'i kreste,&.

13 Kl'amg ydtsurl'i tutsi, ma nu potii, sg 1' fakg tsiva. Dupg

ngskunte dzule se skoalg fitsorlu, s unveskti ku vestemintu de yatru
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Die Mutter gab ihm die alte Miitze; er setzte sie auf den

Kopf und fragte: „Wie bin icb jetzt?" „Ich sehe dich nicht,"

sagte die Mutter.

9 Er ging nach dem Hause seiner Frau, stieg hinauf, trat ins

Zimmer, setzte sich neben sie, die sich grade auszog um sich nieder-

zulegen. Darauf nahm er die Miitze ab und briillte sie an. Die

Dienerinnen kamen herauf, aber sie sahen nichts, denn er hatte die

Miitze wieder aufgesetzt. Als die Dienerinnen weg waren, zog er die

Miitze ab und briillte die Herrin wieder an. Die Magde kommen,

sehen nichts und gehen weg. Als die Herrin zum dritten Male

rief, kamen die Magde nicht, denn sie sagten : „Sie hat Traume."

10 Der Mann sagte: „Jetzt habe ich mich in den Teufel ver-

wandelt, daB ich dich erwiirge."

„0 weh, o weh, verzeihe mir," sagte sie und sie bethorte ihn

und er vergaB sich und schlief. Da nahm sie ihm die Miitze

und warf ihn hinaus. Der Bursche nahm (begab sich auf) die

Berge, die Walder und die hohen Berge. Der Hunger befiel ihn,

da sah er einen* Feigenbaum mit Feigen. Er iBt drei Feigen,

da wuchsen ihm drei Horner, er schnitt sie ab und sie wuchsen

wieder. Da sah er einen andern Feigenbaum und sagte: „M6gen

wachsen, soviel wollen." Er aB eine Feige von jenem Feigen-

baum, da fiel ein Horn, er aB zwei, drei und da fielen alle.

11 Darauf fullte er einen Sack mit Feigen von beiden Sorten.

Er geht nach Hause und verfertigt zwei kleine Korbe. In

den einen legt er die guten Feigen, und in den andern von

jenen, von denen die Horner wuchsen. Mit diesen geht er ans

Haus seiner Frau und rief:

„Feigen, schone Feigen, gute Feigen!"

12 Die Frau sah zum Fenster hinaus, ohne daB sie erkennt,

daB er ihr eigner Mann ist, und fragt ihn, wie er sie verkaufe.

Er sagt: „So wie die gnadige Frau will." Er schickte drei

Feigen und eins zwei drei — war er weg. Kaum hatte sie

sie gegessen, so wuchsen ihr drei Horner. Sie schnitt sie ab,

aber immer wieder wuchsen sie ihr.

13 Sie ruft alle Arzte, aber sie konnen ihr nichts machen.

Nach einigen Tagen macht sich der Bursche auf, zog die
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si sdutse la muTare ku ngskunte kgrtsi sunsgarg. ul' dzutse:

„Mine va te vfndiku, ma sme askultsi, tsi va ts dzukii."

„Kum nu? va te askultu."

14 „Tine aj[ faptg pung tora trei lukre slabe smasnu le

ndredzi, nu va strgakg. Spunele!"

Spuse mul'area itsi lukre are faptg. s ma nainte, ul' d$ade

kelka; el de,ade ung Eikg si 1' kgdzti un kornu, apoi ul' d§ade

kgtsua si ngsu 1' d§ade altg Rikg si kgdzti s alantu kornu; ma punga

nu vr$a, sgl' u da. Elii dzutse, kg al'umtra nu val' tr§akg

kornul. sedz^ndaluji kornul nifigo krestgd si adzunse pun la tgvane.

15 Vru, tsi nu vru, ul' da s punga, el dapoia ul' d$ade nifigg

ung Hikg si kgdzti s alantu kornu. Dupg tute aeaste spune,

kare §aste. Mul'dr^a anursi sg sd$apirg si sg sbatg kapulu

ku dagli mune, sg kadg pri dzenukl'i si kaftg l'ertare. Bgrb&t su

u pimpse si nu u vru dipii.

Vovusa (Bgyasg). Kosta Dumbale und Jani Vasilaki,

mitgeteilt in Athen.

124. All Baba and die vlerzlg B&aber.

1 Era* ung garg doi frats, un era" avtit, s alantu era" ftoh.

Ftohlu suntsertd ka#e dzug ku mul'arga. Jal pitrets$& la

trei drburi, sg aflg parddz.

Ung s$arg sduse aklo si salino pri un arbure.

Pri gos trekurg patrudzgts de furl, s dtisirg, ntrarg tu ung

guvg.

Dumn$atsg fudzirg furl'i si bgrbatlu s duse tu guva nguntru,

s aflg patrudzgts de talari de flurii, umplu ung tisagg si s duse

a kasg; lo yiptu, pundzg, strane si nveskti fitsorl'i si mul'arga.
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Kleidung eines Arztes an und geht zur Frau mit einigen Buchern

unter dem Arm. Er sagt ihr: „Ich will dich heilen, aber hore

mich, was ich dir sagen werde."

„Warum nicht? ich werde schon horen."

14 „Du hast bis jetzt drei Schandtbaten begangen und, wenn

du sie nicht wieder gut machst, werden sie (die Horner) nicht

vergehen. Sage sie!"

Die Frau sagte, was fur Thaten sie begangen hatte. Zuerst

gab sie ihm das Glas; er gab ihr eine Feige und ihr fiel ein

Horn ab; darauf gab sie ihm die Mutze und er gab ihr noch eine

Feige, und da fiel auch das andere* Horn; aber den Beutel

wollte sie ihm nicht geben. Er sagt, anders werde ihr das

Horn nicht vergehen. Als sie so da safi^ wuchs das Horn

noch und reichte bis an die Decke.

15 Ob sie wollte oder nicht, sie giebt ihm den Beutel, er

darauf gab ihr noch eine Feige und da fiel auch das andere

Horn. Nach alle dem sagt er, wer er ist. Die Frau fing an

sich die Haare auszuraufen, den Kopf mit beiden Handen zu

schlagen, und auf die Kniee zu fallen und bittet um Verzeihung.

Aber ihr Mann stieB sie weg und wollte sie gar nicht.

124.

1 Es waren einmal zwei Briider, der eine war reich, und

der andere war arm. Der Arme stritt sich jeden Tag mit der

Frau. Sie schickte ihn nach den drei Baumen, damit er

Geld finde.

Eines Abends ging er dorthin und kletterte auf einen Baum.

Unten kamen 40 Rauber voriiber, zogen weiter, traten in

eine Hohle ein.

Am Morgen gingen die Rauber weg und der Mann ging

in die Hohle hinein, und fand 40 Fasser mit Goldstucken,

fullte einen Quersack und ging nach Hause; er kaufte Getreide,

Leinwand, Kleider und bekleidete die Sonne und die Frau.

Weigand, Aroinunen LL 17
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2 Vidzundaluj el frate sgu l'i dzuse: „6ine venfs" ditu ksgane.

Ved, kg aj[ multsg par&dz. Diu l'i adus&s?"

„Me du§, alggaj tu muntsg, afl&i ahuts furi, durnli akl6

si kundu inSirg ditu guvg, luai ung tisagg de flurii; nifigg suntu

ung sutg de f6rtume."

„Ju $aste ats§& guvg?"

„Tu munte la trej[ arburi."

3 Frate sou sduse, afl§ guva sintrg. Ma furl'i bggarg un

fur nguntru ta si vgagl'e, si kundu intr§ avutlu, ats61 fur

ulvgtgmg si aksi armase aklo vgtgm&t. Dupg doi, trei dzule

ntr^abg ftohlu norsa: „lu $aste frdtele a ngu?" „Lo kallu si

fudzi."

4 Frate sgu duki, lu erd dus; Si el sduse akl6 si vidzti

frate sgu mpade. Saskunde dupg un kop&ts si kundu vine

furlu, tsi vegl'd paradzl'i, lvgtgm§ si lo tuts paradzl'i. Yin

furl'i, aflg sotslu vgtgm&t si paradzl'i lu&ts.

5 Tsi adgrarg? Luarg p&trudzets si doi de mulgri si trSjdzets

si optu de kel' de yitsSl, de intrarg nguntru furl'i, si kumpgrarg

nare si nkgrgarg trei mulgri si kgpitanlu ku kgrvang yine de

hoarg tu ho,arg. Vine tu ats§& hQarg, tsi erd frdtele.

6 Dzuse kgpitanlu: „Nu vindu ung fortumg, vindu tute."

Horiatsl'i dztisirg: „mas un $aste, kare poate sle kumpgrg."

Si ats61 kumpgr§ tute, kg erd multu avtit, si le bggg fikasg

ku tut kgpitanlu. Un fits6r nik lo ung sulg de Her, ta si b§a

nare si duki, kg nu $aste nare, kg §aste om nguntru. O dzuse

a mumel'ei si a t&tglui.

1 Depune tata &i ntsgpg vgtglanl'i si duki, aksi er&, kakum

spuse fitsorlu. Salin§ desuprg, si b$a ku kgpitanlu pung

simbetg. Dapoja lvgtgmg, sduse n^os, disleg§ kel'le de tgl'6

kute un om.

Nevoden (Vendista), Janaki Tsutura.
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! Als sein Bruder ihn sah, sagte er ihm: „Willkommen aus

der Fremde. Ich sehe, da6 Du viel Geld hast. Woher hast

Du es genommen?"

„Ich ging fort, durchstreifte die Berge, fand so und soviel

Rauber, schlief dort und, als sie aus der Hohle herauskamen,

nahm ich einen Quersack voll Goldstucke; noch sind es hun-

dert Pferdelasten."

„Wo ist jene Hohle?"

„Auf dem Berge bei den drei Baumen."

Sein Bruder machte sich auf, fand die Hohle und ging

hinein. Aber die Rauber hatten einen Rauber drinnen zur

Wache aufgestellt, und als der Reiche hereinkam, totete ihn

jener Rauber, und so blieb . er dort tot zuruck. Nach zwei,

drei Tagen fragt der Arme seine Schwagerin: „Wo ist mein

Bruder?" „Er nahm das Pferd und ging fort."

Sein Bruder merkte, wohin er gegangen war; auch er ging

dorthin und sah seinen Bruder am Boden. Er verbirgt sich

hinter einem Laubbaum und als der Rauber, der das Geld

bewachte, kam, totete er ihn und nahm alles Geld. Die Rauber

kommen, finden den Gefahrten getotet und das Geld genommen.

Was fingen sie an? Sie nahmen 42 Maultiere und 38 Kalb-

felle, und die Rauber gingen hinein und kauften Honig und beluden

drei Maultiere und der Hauptmann zieht mit der Karawane

von Dorf zu Dorf. Er kam in jenes Dorf, wo der Bruder war.

Der Hauptmann sagte: „Ich verkaufe nicht eine Last, ich

verkaufe alle." Die Bauern sagten: „Nur einer ist, der sie

kaufen kann." Und jener kaufte alle, denn er war sehr reich,

und brachte sie ins Haus mit samt dem Hauptmann. Ein

kleiner Junge nahm eine Eisenspitze, um Honig zu trinken und

merkte, dafi es kein Honig ist, dafl ein Mensch drinnen ist.

Er sagte es seiner Mutter und seinem Vater.

Der Vater geht herunter und stach in die Felle (Schlauche)

und merkte, so war es, wie der Junge gesagt hatte. Er stieg

wieder hinauf und trank mit dem Hauptmann, bis er betrunken

war. Darauf totete er ihn, ging hinunter, band die Felle los>

und schlachtete einen nach dem andern.

17*
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125. Daphne.

1 Erd snu erL Era* uno vasflisg snu aminta* fitsori di

poroklgsi dumnidzgu samintg ung f$at§ de asi era* si frundzg

di dafiie. Dumnidz§u l'i d$ade ung frundzg di dafne; si ga

nu duki di o arkg ku kuprQle.

2 Frundza ats$a sfgatse ung dafing&og mare. Ung Qarg

trekti un vasil'opul. l'i plgkti dafinsaga di vru smuiigg tu

umbrg. Vasil'6pullu liti kiniyi si mayirlu armase s ador§ muii-

gare. Bogg tavlg ku mungare svine vasir6pullu ku oamen.

Ama arninsiro sg mungo, aflarg munggrile amare. Ndreb§

Vasil'6pullu: „kgts6 suntu amare munggrile?"

3 Mayirlu nu stia*, tsi dziko. ISia pgtsirg trei ori. Dapoia

sedzti VasiTopullu sungru sg vgadg, kare aruko amgr$atsg tu

mungare. Ama bggarg mufigarga hazir, liti ung fgato gulisang

ku peri de m&lama ditu kopatsii, arkg amgr§atsg tu mungare

si vru sg indro napoia tu kopatsii; ama vasil'6pullu o akgtsg

di mung, sedzti ku §a sapte, optu dzile si napoia vr§a so

fugo si fgata so alaso. Pitreku o&men de anaro luludzi de

multe loyie. O ruse ku luludzile di durnf si el fiidzL

Se disteptg fgata di safl§ sungrg. Tsa a luludzlor:

„Luludzlin mus&tile

tsi me ruset de durnii

din fiidzi bunlun.

Dafhe dinsuprg

dafhe din^s

diskl'ide so indru ngundru."

Dafhg&oa l'i dzise: „Feato bgsatg nu o va dafh$aoa."
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135.

1 Es war einmal, vielleicht auch nicht. Es war einmal eine

Konigin, die keine Kinder bekam. Sie bat Gott, daB sie ein

Madchen bekame, und wenn es auch nur ein Lorbeerblatt ware.

Gott schenkte ihr ein Lorbeerblatt; und sie merkte es nicht

und warf es mit dem Kehricht fort.

2 Jenes Blatt wurde ein groBer Lorbeerbaum. Einmal kam
ein Konigssohn voriiber. Ih'm gefiel der Lorbeerbaum und er

wollte im Schatten essen. Der Konigssohn ging auf die Jagd

und der Koch blieb zuriick und bereitete das Essen. Er richtete

den Tisch an mit dem Essen und der Konigssohn kam mit

den Leuten. Als sie zu essen begannen, fanden sie die Speisen

bitter. Der Kdnig fragte: „Weshalb sind die Speisen bitter?"

3 Der Koch wuBte nicht, was er sagen sollte. Dasselbe

erlitten sie dreimal. Darauf setzte sich der Kdnig allein nieder

um zu sehen, werJBitteres in das Essen werfe. Als sie das

Essen fertig gemacht hatten, kam ein nacktes Madchen mit

goldenen Haaren aus dem Baume, warf Bitteres in das Essen

und wollte wieder in den Baum eintreten; aber der Konig er-

faBte sie bei der Hand, blieb bei ihr sieben, acht Tage und

dann wollte er sich entfernen und das Madchen verlassen. Er

sandte Leute um Blumen von vielen Arten zu sammeln. Er

bethorte sie mit den Blumen, daB sie schlief und er floh.

4 Das Madchen erwachte und fand sich allein. Es sagte zu

den Blumen:

„Meine Blumen, ihr schonen,

die ihr mich bethortet, daB ich schlief,

daB mir floh mein Liebling.

Lorbeerbaum oben

Lorbeerbaum unten

offhe dich, daB ich trete hinein."

5 Der Lorbeerbaum sagt ihr: „Ein gekuBtes Madchen mag

nicht der Lorbeerbaum."
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F$ata plundzsa*. Attints§a trekti un kalugur di!' dzise

sgl' da rdzile si 1 indrebg tri atsel vasil'opullu, tsi o algsg.

Kalugurlu l'i dzise, kg $aste tu ling politie la ung nuntg.

F§ata sduse dil afl§, ma nu se spuse.

6 OdmenTi dela nuntg si rud$& ku $a. noaptga nu durnd,

ama tsa sbQarele a luludzlor. Un om avdzi si le spuse a

vasiT6pului. Aestu o kl'img niiigg ngs, si avundalui nilg de

ngsg, l'i dzise, kg va o l'a mgrare.

Siraku. Paraskevi Sima Rizu.

136. Schneewittchen.

1 Un vasil'e* av$& trei fgate. Mgl'&rea murf. De treble f$ate

ma nikg era" ma muSato; daoli ma mgri o zilipsgd. Ung dzug

litirg tu spare de lu ndrebd:

„Soareling, bunlung, tsi vedz dune^Qa tutg,

di ma mare,a, di mizakoa, di ma nika,

karei ma musatg?"

2 „Am vidzutg §mu§ate,

am vidzutg si ^rute,

ka soravoastrg nu am vidzutg."

3 Daoli sur§ri o lgirg, o veskurg ku pal'oskutfts smune

napoi indrebarg soarele, kare de treble $aste ma musatg. SQarele

napoji lg dzise, kg ma musatg de treble era" nika.

4 DaoK surgri nu put§& sg o v§adg di vrea sg o karg.

O luarg ung dzug di o adusirg tu ung pgdure si akl6 o algsarg

sungrg. Vasir6pula, am armase sungrg, urni di s duse tu munte,

tsi era* psine kgs. Sduse tu ma mare kasg, o aflg diskl'isg.
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Das Madchen weinte. Da kam gerade .ein Monch voriiber

und sie sagte ihm, er solle ihr Kleider geben und fragte ihn

nach jenem Konigssohn, der sie verlassen hatte. Der Monch
sagte ihr, er sei in einer Stadt bei einer Hochzeit. Das Mad-

chen machte sich auf und fand ihn, aber sie zeigte sich nicht

(vor ihm).

Die Leute von der Hochzeit machten Scherz mit ihr.

Sie schlief die Nacht nicht, sondern sagte immer die Worte von

den Blumen. Ein Mann horte sie und teilte sie dem Konigs-

sohn mit. Dieser rief sie zu sich, und da er Mitleid mit ihr

hatte, sagte er ihr, er wolle sie zur Frau nehmen.

136.

1 Ein Konig hatte drei Tochter. Die Frau starb. Von den

drei Tochtern war die jungste die schonste; die beiden alteren

beneideten sie. Eines Tages gingen sie in die Sonne und

fragten sie:

„Sonne, unsere gute, die du die ganze Welt siehst,

von der altesten, der mittleren und der jungsten,

wer ist die schonste?"

2 „Ich habe gesehen schone,

ich habe gesehen haBliche,

wie eure Schwester habe ich nicht gesehen."

3 Die beiden Schwestern machten sie schwarz, zogen ihr

alte Kleider an und am folgenden Tage fragten sie wieder die

Sonne, wer von den dreien am schonsten sei. Wieder sagte die

Sonne, daB die schonste von den dreien die kleine ware.

4 Die beiden Schwestern konnten sie nicht mehr sehen und

wollten sie verderben. Eines Tages nahmen sie sie und fuhrten

sie in einen Wald und lieBen sie dort allein. Die Konigstochter,

als sie allein geblieben war, machte sich auf und ging auf den
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Indr§ ngundru di .aflg tavla asternatg tri sapte oamen. Muiig§

kute nReamg de a tutor si sduse tu ung krevati.

5 Vinirg sgara sapte frats de arRisirg 89 mungg. Veade

un, so lipseaskg muiigare, veade alantu sg lipseaskg muiigare

si sintsirg tuts kg lips$a kute ng pikg de muiigare. Sdtisirg

sg sbagg. Ma niklu aflg f$atg. Alants frats luj dzisiro 39

alasg sungrg smune sv§adg, tsi easte. Mune, amaperi,

vidzurg tsi er£ sindrebarg, kum se aflg aklo. Fgata dzise,

kute pgtsi. Fratsl'i apofgsirg, sg Kibg sora a lor, si $a vru.

Lukurlu atsel6r fits6ri er&, sg skoatg malama. Tutg dzua

alosd sungrg.

6 Surgrli napoi ndrebarg soarele, kare erd ma musatg.

Soarele tgku. Eale sintsirg kg bgnd soralg. Ma mar§a sorg

urni si aflg. S duse a kasa ka kalugrgdog di vind§£ kaptin.

F$ata dipuse di kumbgr§ un kaptine; ma kaptine atselii

er& mayipsit Am lu bgg§ fi kap, armase moartg.

Vinirg fratsl'i s§ara si aflarg usa nkl'isg. De^dirg multe

ori, ma §a nu avdzgd. Si alinarg pri tu grebii di aflarg

moartg. O frekarg tu mune, tu tsoare, ma ea nu si sintsea.

Ama bgturg, kgdzu k&ptinle sfeata se disteptg si dzise,

kg durni multu. Ma fratsl'i dzisirg, kg nu er& somnu atsel

tsi av§&, ama er& kaptinle mayipsit, si altg oarg sg nu ktim-

bgrg tsiva de ats§a mgl'are.

8 Am indrebaro surgrile SQarele, kare e,aste ma musatg,

dzise, kg sora $aste dQamna. Napoi sora ma mare lo zone

de asime si sduse napoi di vind$£. Sora nikg vidzu ditu
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Berg, wo kleine Hauser waren. Sie ging zum groBten Haus und

fand es offen. Sie ging hinein und fand den Tisch gedeckt fur

sieben Menschen. Sie a6 je ein BiBchen von alien und legte

sich in ein Bett.

5 Am Abend kamen die sieben Briider und begannen zu

essen. Einer sieht, daB Essen fehlt, der andere sieht, daB Essen

fehlt, und alle merkten, daB je ein Brockelchen vom Essen

fehlte. Sie gingen um sich schlafen zu legen. Der kleinste

findet das Madchen. Die andern Briider sagten ihm, daB er

sie allein lasse, und morgen wollten sie sehen, wer es ware. Am
folgenden Tage, als es hell wurde, sahen sie, wer es war, und

fragten, wie sie dahin gekommen ware. Das Madchen erzahlte,

wie viel sie erduldet hatte. Die Briider beschlossen, daB sie

ihre Schwester sein solle, und sie war es zufrieden. Das Ge-

schaft jener Burschen war, nach Gold zu graben. Den ganzen

Tag lieBen sie sie allein.

6 Wieder fragten die Schwestern die Sonne, wer am schonsten

ware. Die Sonne schwieg. Sie merkten, daB ihre Schwester

am Leben war. Die alteste Schwester machte sich auf und

fand sie. Sie ging an das Haus als Nonne und verkaufte

Kamme.
Das Madchen stieg herunter und kaufte einen Kamm;

aber jener Kamm war vergiftet. Als sie ihn auf den Kopf

steckte, sank sie tot hin.

7 Am Abend kamen die Briider und fanden die Thiir ver-

schlossen. Sie schlugen viele Male dagegen, aber sie horte

nicht. Sie stiegen an der Mauer hinauf und fanden sie tot.

Sie rieben sie an den Handen, an den FiiBen, aber sie kam

nicht zu sich. Aber als sie sie schlugen, fiel der Kamm und

das Madchen erwachte und sagte, daB es lange geschlafen hatte.

Aber die Briider sagten, daB jenes, das sie hatte, kein Schlaf

war, sondern es war der vergiftete Kamm, und ein anderes

Mai solle sie nichts von jener Frau kaufen.

8 Als die Schwestern die Sonne fragten, wer am schonsten

ware, sagte sie, daB die Schwester die Siegerin sei. Wieder nahm

die groBere Schwester Giirtel von Silber und ging wieder, um
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para#iri 8indreb§, kut li vinde, kg Y plgkurg. si kumbgr§

ung; ama bgg§, napoi armase mQartg. Vinirg fratsl'i sgara

etc., wie oben unter 7.

9 Napoi sora mare veskutg ka Bulgarg vind$£ m$are

mayipsite tu ung parte.

Sora o vidzundalui dzise: „Fudz de apatse, palongare!

kg me muris de daQ on ku mayilits." Bulgara l'i dzise, kg

nu are venitg tu ats61 lok altg Qarg si am6 vine, tra si vindg

m$are, kg §aste mgl'are ftohg.

10 „Kara ver s§ kumbgri m^are, sg nu te aspari di mayilits.

Eu mungu dis di mer." Mung§ dislu di mer, si dislu muiigg

figata. Ama lu duse tu gusg, armase mQartg.

11 Vinirg fratsl'i, o aflarg moartg, o bggarg tu ung kutie

de mdlama si o adusirg tu un munte, si o hgrn$& ma niklu

di s&ptil'i frats. Akl6 trekti un nil' di vasilS dindrebg:

„Tsi hgrnesti?"

12 Frdtele lui dzise, kute tfgdtsirg. El o kgft§, kgl' plgku.

Fr&tile lui d$ade, o luarg patru ins si kgdzti kutfa; litf merlu

si yi6 tfgata si o duse la pgrints si o lo mgl'are.

Ama avdzirg sur§rile, kreparg de inrgire.

Siraku. Paraskevi Sima Riztf.
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sie zu verkaufen. Die kleine Schwester sah aus dem Fenster

und fragte, wie teuer sie sie verkaufe, denn sie gefielen ihr.

Und sie kaufte einen; als sie ihn anzog, wieder fiel sie tot hin.

Am Abend kamen die Bruder etc., wie oben unter 7.

9 Wieder verkaufte die groBe Schwester, verkleidet als

Bulgarin, Apfel, die auf einer Seite vergiftet waren.

Als die Schwester sie sah, sprach sie: „Geh fort von hier,

alte Hexe! denn zweimal hast du mich mit vergifteten Sachen

getotet." Die Bulgarin sagte ihr, dafi sie noch nicht ein anderes

Mai an jenen Ort gekommen ware und jetzt kame sie, um
Apfel zu verkaufen, denn sie sei eine arme Frau.

10 „Wenn du Apfel kaufen willst, so habe keine Furcht vor

Giftwaren. Ich esse die Halfte des Apfels." Sie a6 die Halfte

des Apfels, und die Halfte a6 das Madchen. Als sie ihn in

den Hals brachte, sank sie tot hin.

11 Die Briider kamen, fanden sie tot, legten sie in einen

goldenen Sarg und brachten sie auf einen Berg, und der kleinste

der sieben Briider bewachte sie. Dort kam ein Konigssohn

voruber und fragte:

„Was behutest Du?"
12 Der Bruder sagte ihm, was sie gemacht hatten. Er ver-

langte sie, denn sie gefiel ihm. Der Bruder gab sie ihm, vier

Manner nahmen sie und der Sarg fiel hin; der Apfel ging heraus

und das Madchen wurde lebendig, und er fuhrte sie zu den

Eltern und nahm sie zur Frau.

Als es die Schwestern horten, platzten sie vor Zorn.
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XII. Kapitel.

Ratsel, SprichwOrter, GriiBe, Dankesformeln,

Trinksprtiche, Fliiche, Sptele.

127. Ratsel (ngoltsittfrl, ngutslttfri, kutsitori).

Monastir.

1 fiik ni esku, Var. Gopes. nik esku

drak ni esku, nu kresku,

tut§ eta nu amvesku. toatg hQara o hvesku.

(ak.)

2 Un atis ku barbun lok.

(pra§.)

3 nik ni esku,

sgir ahordz§sku,

suflet di om hrgnesku.

(ts§tso.)

Neveska.

4 Un dzone ku lilitse nkap.

(gazlu.)

5 Tsintsi dzon adarg un putsu.

ffusile ku pgrpodea.)
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1 Klein bin ich, Var. Gopes. Klein bin ich,

ein Teufel bin ich, wachse nicht.

die ganze Welt bekleide ich. das ganze Dorf bekleide ich.

(Die Nadel.)

2 Ein Greis mit dem Barte im Boden.

(Die Fleischzwiebel.)

3 Klein bin ich,

und bin nutzlich,

erhalte (ernahre) das Leben (= die Seele) des Menschen.

(Die Brust der Frau.)

,4 Ein Bursche mit einer Blume auf dem Kopfe.

(Die brennende Kerze.)

5 Funf Burschen verfertigen einen Brunnen.

(Die Stricknadeln und der Strumpf.)
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Muskopolje.

6 Ung st$aug n&misa di amare.

(kandilg.)

7 Ung eapg btiturg,

tu amare si sktiturg.

(tsiru.)

8 Ung eapg zurg

alagg pitu pgdure.

(tuporu.)

9 Luplu tu moare,

koadg nafQarg.

(lifigurg.)

10 Un putsu ku k&pite tgl'ate.

(t&lar ku moare.)

11 Un om kung tindzere nkap.

(burete.)

12 Tinde fune sg sadun kl'en.

(kurkubetg.)

13 Ung lugurie, tsi saflg tu tute lugurQle.

(numg.)

14 nik ni esku

laj ni esku

s amirgulu lu ursesku.

(puriklu.)

15 Trek tsintsi oamen

ku patru suflete

sku ung sutg di dz^dzite.

(patru yii ku un mortu.)

16 yinlu al amir§u ku yinlu al pgs§

tu ung bute s nu s m^astikg.

(o»0
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6 Ein Stern inmitten des Meeres.

(Ollicht.)

7 Eine Stute schnaubt,

schuttelt sich auf dem Meere.

Pas Sieb.)

8 Eine tolle Stute

jagt im Walde umher.

(Das Beil.)

9 Der Wolf in der Krautsuppe

der Schwanz drauBen.

(Der Loffel.)

10 Ein Brunnen mit abgeschnittenen Kopfen.

(Das Fa6 mit Krautkopfen.)

11 Ein Mann mit einem Teller auf dem Kopf.

(Der Schwamm.)

12 Spanne den Strick aus und es ziehen sich Knauel zusammen.

(Der Kurbis.)

13 Ein Ding, das sich bei alien Dingen findet.

(Der Name.)

14 Klein bin ich,

schwarz bin ich,

und den Kaiser beehre ich mit meinem Besuch.

(Der Floh.)

15 Funf Menschen kommen voruber

mit vier Seelen

und mit hundert Fingern.

(Vier Lebende mit einem Toten.)

16 Der Wein des Kaisers und der Wein des Paschas

in einem FaB und mischen sich nicht.

(Das EL)
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17 Kur pi katro,,

kap pi kur,

dzatse strungu,

daQ plungu.

(omlu tsi muldze kapra.)

18 „iu te duts, fiine lung§?"

„tsi mintrSg, pre fund apr6s?"

(fum.)

19 Doi purun^ da si zbasg,

ma nu zbasg di tot.

20 Vidzuto gigift^askg,

namea amireaskg.

21 Puslu di pundzo,

apa di frundz§,

kova di lok,

fun$a di lemnu.

Pljasa.

22 Uno lugurie,

anda are apg,

domnul b$a yin;

anda nu are apg,

domnul b$a ap§.

23 Un aibure lungu

ku multe frundzg,

disli albe, disli laje.

(okl'i.)

(kaf(§.)

(tsibuke.)

(mQarg.)

(an.)
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17 Der Hintere auf dem Stein,

der Kopf auf dem Hintern,

zehn driicken

zwei weinen.

(Der Mann, der die Ziege melkt.)

18 „Wohin gelist du, langer Strick?"

„Was fragst du mich, am Boden Angeziindeter?'

(Der Rauch.)

19 Zwei Tauben machen sich zum Kiissen bereit,

aber sie kiissen sich gar nicht.

(Die Augen.)

20 Von Ansehen zigeunerisch,

von Ruf kaiserlich.

(Der Kaffee.)

21 Der Brunnen von Leinwand,

das Wasser von Blattern,

der Eimer von Erde (Lehm)

der Strick von Holz.

(Die turkische Pfeife.)

22 Ein Ding,

wenn's Wasser hat,

trinkt sein Herr Wein;

wenn's kein Wasser hat,

trinkt sein Herr Wasser.

Pie Muhle.)

23 Ein langer Baum
mit vielen Blattern,

die Halfte weitie, die Halfte schwarze.

(Das Jahr.)

Weigand, Aromunen II. 18

Digitized byVjOOQIC



— 274 —
Gopes.

24 Ung mul§ritsg

nkgrkatg ku sktinduritse.

(g§rin9-)

25 Tsintsi nveste ku tasurile iikap.

(dzSdzite.)

26 Un dzone n$aptea $ase, dzua saskunde.

(16stur.)

27 Blide, blide pun un Pole.

(urmele de kal.)

Verria.

28 Tsintsi surgritse

tu ung komisitso;

akl6 zyin, tra si akatso.

(dtsile dimplotire.)

29 Me vedz, te vedz.

(yilia.)

30 ymgits frats ku plotsle iikap. (cf. 25.)

(dze&dzitle.)

31 Turta a ta ku turta a mea
pi un fus, ung se sutsg.

(k&trele la raoarg.)

32 Un arbure mare

frtindzile sare;

albe ding parte,

lgi dealantg parte.

(anlu.) (cf. 23.)
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24 Ein Maultierchen

beladen mit Brettchen.

(Die * Henne.)

25 Fiinf Weiber mit den Untertassen auf dem Kopfe.

(Die Finger.)

2G Ein Bursche, nachts geht er aus, tags verbirgt er sich.

(Der Thurquerbalken.)

27 Tellerchen, Tellerchen bis nach Stambul.

(Die Hufspuren des Pferdes.)

28 Fiinf Schwestern

in einem Hemde;

dorthin kommen sie, urn sich zu ergreifen.

(Die Stricknadeln.)

29 Du siehst mich, du siehst dich.

(Der Spiegel.)

30 Zwanzig Briider rait Platten auf dem Kopfe.

(Die Finger.)

31 Dein Weizenbrot und mein Weizenbrot

an einem Bolzen, eins dreht sich.

(Die Steine in der Miihle.)

32 Ein groBer Baum
Blatter hat er;

weiB auf einer Seite,

schwarz auf der andern.

(Das Jahr.)

18*
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128. SprichwOrter und sprichwOrtliche Redensarten.

1 Ninvitsatlu, ahut avut va snibg,

easte huzmikar a nvitsatlui

Samarina.

2 Kares bate mul'area,

us bate kaplu;

kare s bate mula,

us bate punga.

Samarina.

3 Kares bate kaplu la pragul dinsiis,

mutr$aste la pragul dingos.

Samarina.

4 Albo e,aste si ngaua, ama arde.

Samarina.

5 Ldptile svers§, saduno ku sil'e.

Avdhela.

6 Kare alago dupo doi l'epuri,

mi akatso nitsi un.

Krusevo.

7 Graiul dultse multu adutse.

Krusevo.

8 Kare nu gusto amarlu, nu stsie tsi e zdhorlu.

Krusevo.

9 Tute mustile nu fak nare.

Krusevo.

10 Kama gine azun ou, di kut mune un bou.

Krusevo.
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128.

1 Der Ungebildete, so reich er auch sein mag,

ist der Diener des Gebildeten.

2 Wer seine Frau schlagt,

schlagt seinen Kopf;

wer sein Maultier schlagt,

schlagt seinen Beutel.

3 Wer seinen Kopf an den obern Thiirbalken stoBt,

blickt nach der Schwelle.

4 WeiB ist auch der Schnee, aber er brennt.

5 Wenn die Milch verschuttet ist, sammelt man sie mit Pliiseln

(Schmutz)*).

6 Wer hinter zwei Hasen her ist,

fangt nicht einmal einen.

7 SiiBes Wort bewirkt viel.

8 Wer nicht das Bittere kostet, weiB nicht was Zucker ist.

9 Nicht alle Insekten (Fliegen) geben Honig.

10 Lieber heute ein Ei, als morgen ein Ochse.

*) Vergleiche Olympo - Walachen Seite 136, wo ich falschlich

kusile statt ku sil'e geschrieben habe.
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11 Kare iikiseaste dimngatsa,

kut pe anar/a simng,

kunaka va so adzungo.

12 Kare lukr^adzo si tatse,

kama multu lukru fatse.

Krusevo.

13 Ma gine oarfon tinisit,

di kut avtit pizuit.

14 Atsel tsi alagg multu, va sos kurmo kurundu.

15 Di kikuto, kikuto s fatse balto mare.

16 Apa trgatse, arina argmune.

17 Di skunt^al'e niko mare fok saprinde.

18 Kare s akatso nkor, lipsgaste sg dzoakg.

19 Kare algks§aste multso domn, huzmikar ausaste.

20 Fudz diu s uiikatse, tradz di no parte.

21 Ma bun §aste un eRtru mintimen,

di kut dzatse oaspits glari.

22 Tsi easte tu mung, nu easte niintsune.

23 Pe ningg leranul usk&t

arde si atsel verde.

24 Ma bung pune goalo ku arudga/e-

de kut gele multe ku nkgtsare.

25 „Fatse guvg ntr§apg" oder „bate vimtu" oder

„tordz un ports".
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11 Wer friih aufbricht,

wie langsam er auch gehe,

erreicht die Herberge.

12 Wer schweigend arbeitet,

bringt am meisten fertig.

13 Lieber arm und geehrt,

als reich und verspottet.

14 Wer sehr eilt, wird schnell mude.

15 Aus Tropfen und Tropfen entsteht ein groBer See.

16 Das Wasser rinnt, der Sand bleibt.

17 Aus einem kleinen Funken entsteht ein groBes Feuer.

18 Wer sich im Reigen mit anfaBt, muB tanzen.

19 Wer viele Herren wechselt, wird als Diener alt.

20 Flieh von [dort,] wo man sich streitet, gen' zur Seite.

21 Besser ein kluger Feind,

als zehn dumme Freunde.

22 Was in der Hand ist, ist keine Luge.

23 Neben trockenem Holze

brennt auch das grime.

24 Besser trocken Brot mit Frohlichkeit,

als viele Speisen mit Streitigkeit.

25 „Er macht ein Loch ins Wasser," oder „er schlagt den Wind"

oder „Kleie in Stiicke" etwa wie unser „er drischt leeres Stroh".
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129. GhrttBe, Dankesformeln, Trinkspriiche, Flilche.

DaB der Aromune besonders hoflich ware, kann man nicht

behaupten. Begegnet man ihm auf der Reise, so wird er kaum

einen GruB fur den Fremden haben, doch seinem Landsmanne

ruffc er ein

1 kalembar — gluckliche Reise

entgegen, wie der Albanese sein „u<?g mbar". Der GruB beim

Eintritt in das Zimmer lautet

2 „oarg bung" oder „bung voarg"

gute Zeit oder gute Zeit euch

3 bung vo dzug — guten Tag.

Als Antwort wird dasselbe erwidert, oder

4 gine venis — sei willkommen.

Beim Weggehen sagt man:

5 sg sgdz ku sungtate

bleibe mit Gesundheit, oder

6 vg aids sungtate —
ich lasse euch Gesundheit (moget ihr sie bewahren.)

7 sg ng vedem sungtos — Auf gliickliches Wiedersehen.

Ein eigenes Wort fiir „danken" giebt es nicht, das aus dem Grie-

chischen eingefuhrte „efharistisesku" hat noch nicht iiberall

Eingang gefunden. Das Bediirfois dafur ist um deswiUen nicht

vorhanden, weil man statt durch ein bloBes Wort, das Gefuhl

der Dankbarkeit durch einen guten Wunsch ausdriickt, z. B.

8 sg z da dumnidzgu tut tsi va inima

moge dir Gott alles geben, was das Herz begehrt.

9 s te adavgg dumnidzgu

Gott soil dir Kinder schenken (= dich vermehren).

10 dlbosi (albg s hii)

gliicklich (= weiB) sollst du sein (nur Frauen und

^liidchen gegeniiber gebraucht).
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11 /ambr6 — Brautigam [sollst du werden]

sagt man zu jungen Burschen.

Beim Trinken macht der Aromune lange nicht die Um-
stande, wie der Bulgare. Wenn die Schnapsflasche aus Zinn,

der „pa/<ir", oder die Holzflasche fur Wein, die „ploaskg",

kreisen, begnugt man sich mit einem

12 gine te aflai! — gine venis!

Wohl habe ich dich gefunden! — Sei willkommen!

(alb. mirg tg geta! — mirg mg erSil)

oder

13 'ajdi, sg bgnedz! — trg multsan!

Du sollst leben! — Danke! (=Auf viele Jahre.)

oder

14 'ajdi, hgri6s! — ku sungtate.

Du sollst glucklich sein! — mit Gesundheit.

Bei besonderen Anlassen werden auch der Feier entsprechende

Wiinsche gethan. Einem unverheirateten Besucher wiinscht man

15 sgzda dumnidzgu nv^asta bung si musato

Der liebe Gott moge dir eine gute und schone Frau geben.

Dem Verheirateten

16 so bgn^adzg fum^arats — deine Familie soil leben.

Im Herbste und Fruhjahre wiinscht man

17 „iarna bung" resp. „v§ara bung"

Guten Winter resp. guten Sommer.

18 anlu tut sliibg ku mbgr$atsg

Das ganze Jahr moge mit Gliick sein.

Alle angefiihrten Trinkspruche kommen auch bei den andern

Nationen vor, nicht aber weiB ich, ob dies auch der Fall ist

mit dem Gebrauche, daB man nach einem Trinkgelage die

Glaser zerschmettert, indem man sie auf die StraBe oder an die

Zimmerdecke wirft, damit, wie man mir erklarte, das Glas durch

gewohnlichen Gebrauch nicht mehr „entweiht" werden konne.
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Ein Ausruf moge hier seine Stelle finden, den ich oft

genug von meinem Diener zu horen bekam, wenn wir irgend

ein ihm gefahrlich scheinendes Unternehmen ausfuhren wollten:

19 sapgrg dumnidzou di aestu om
Gott bewahre vor diesem Menschen.

„Ich bitte" driickt man aus mit dem aus dem Griechischen

kommenden

:

20 pglgkgrsesku oder pgroklisesku.

Das instandige Bitten wird bezeichnet durch die Formel

21 asi son bgnSdzi — so du mir lebst.

Zur Bekraftigung eines Ausspruches dient

22 asin bgn^adzo tata — so wahr mein Vater lebt.

In Fliichen ist der Aromune weniger derb als der Grieche.

23 ste mgkg (l'a) draklu

der Teufel soil dich fressen (holen).

24 ste l'a harlu — der Charon (Tod) soil dich holen.

25 ste tal'e nkale — er (Hase, Pfaffe etc.) soil dir uber

den Weg laufen.

26 strgako, vulp^a — der Fuchs soil voruber komraen.

27 ste astindzi — du sollst verloschen (sterben).

28 skrek — du sollst krepieren.

29 alikita — angeheftet (ans Krankenlager).

30 foklu ste ardg — das Feuer soil dich verzehren.

31 ste ved muinle sunsoarg — ich will dich mit den

Handen unter der Achsel (tot) sehen.

32 „andt9*ema (< mit dem Nom. oder Dativ der Person —
Fluch dem . . . wird in Liedern viel gebraucht.

33 bag§ l'i luplu, s lu dinikg — der Wolf soil ihn zerreiBen.

34 bago l'i laia si kgtran$a — das Ungliick soil ihn

treffen (= lege ihm das Schwarze und den Teer).
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130. Spiele.

1. Die Spiele der Erwachsenen sind fast dieselben wie bei

uns. Dem Kartenspiele (adzukare ku kgrts) wird mit Leiden-

schaft gefrohnt, besonders von den Kaufleuten, die die heifien

Soramermonate in der Heimat verbringen. Vom friihen Morgen

bis zur einbrechenden Nacht kann man sie im Freien an einem

hubschen Platzchen im Kartenspiele vertieft sitzen sehen. Es

wird natiirlich immer um Geld gespielt. Beliebt sind auch

Tricktrack (adzukare tablg oder tavl§) und Domino. Eine

besondere Art des letzteren sah ich in Ochrida, wobei es darauf

ankommt, die Augen des einen Feldes eines Steines durch

Hinzulegen zu sieben zu erganzen, bis an beiden Enden der

Reihe weiBe Felder sind. Verlierer ist derjenige, der die meisten

Augen iibrig hat.

2. Unter der Hirtenbevolkerung ist mehr das Wiirfelspiel

verbreitet, wozu man gewisse Gelenkknochel (ipg, ipu, misiku)

der Schafe benutzt, die, wie sie auch fallen mogen, einen ver-

schiedenen Anblick gewahren und darnach benannt werden

(pitso, pulo, zakg, tsur in Ochrida). Die Bezeichnungen und

Spielregeln sind sehr verschiedenartig.

3. Die Kinderspiele sind den unseren oft verbluffend ahn-

lich oder vollstandig gleich. So fand ich z. B. in Vovusa ein

Spiel (adzukare a findzea), das man in Hessen (Giefien) mit

„Sautreiben" bezeichnet. Die Spielenden machen ein groBeres

Loch und in einiger Entfernung um dieses herum kleinere

Locher und zwar eins weniger als Spieler sind. Dann stecken

die Knaben ihre Stocke in das mittlere Loch und gehen singend

oder zahlend herum, bis bei einer gewissen Zahl alle ausein-

anderstieben, um eins der kleineren LScher mit dem Stocke zu

belegen. Wer iibrig bleibt, muB ein Stuck Holz in Form einer

Pyramide (findze) (in GieBen benutzt man dazu einen Schweine-

huf, daher auch der Name des Spiels) in eines der Locher der

Spielenden zu bringen suchen, was die andern mit ihren Stocken

verhindern, wobei aber der Treiber das Recht hat, mit seinem

Stocke in ein unbesetztes Loch zu fahren, wodurch er Besitzer
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desselben uad der andere Treiber wird, ebenso wenn der ge-

triebene Gegenstand in das Loch eines Spielers gerat; kommt

er aber in das Loch in der Mitte, so beginnt das Spiel von

Neuera.

4. Ferner sind gleich unsern Spielen: das Versteckspielen

(adzukare t askund$are), Nachlaufen (adzukare t akuvinare),

Blindekuh (adzukare a orgisalui), Rauber und Husaren (fun

s askere).

5. Man benutzt zum Spielen: den Ball (topa), der aus Garn

oder Wolle gefertigt wird, den Kreisel (sfurla), den die Kinder

selbst herstellen, selbst solche, die im Innern ausgehohlt sind,

ura zu „brummen", den Bogen (arkulu), den FeB (fes, kotsug,

kotsulo), Kerne von Johannisbrot u. dergl. an Stelle von Marmeln

(Klickern); Reifspiele scheinen unbekannt zu sein; die Schleuder

(proaste) verstehen die Knaben auBerst geschickt zu handhaben.

Schaukeln verschiedener Art werden hergestellt, selbst eine Art

von Karussell (vortok6nitso) fehlt nicht. t)ber einen festge-

rammten Pfahl legt man wagerecht eine elastische Stange, die

durch einen Nagel im Pfahle festgehalten wird. An den Enden

der Stange bringt man zwei Seile mit einem Sitzbrette an; die

darin Sitzenden stoBen sich mit ihren FiiBen ab und setzen

so die wagerechte Stange in eine schnelldrehende Bewegung.

(Vlacho-Klisura.)

6. Die Auszahlreime sind ebenso sinnlos wie im Deutschen,

s. Olympo-Walachen p. 118. (Den dort mitgeteilten Auszahlreim

finde ich mit einigen willkurlichen Anderungen in Papahagi-

Vurdunu, Jocuri copilaresci culese dela Romanii din Macedonia,

Bucuresci 1893, p. 21. Ebenda finden sich im ganzen 12 Aus-

zahlreime angegeben; die mit „unumina dudumina" beginnenden

sind zu vergleichen mit dem albanesischen in Aromunen I

Kap. II, 8.) Statt einen Knaben auszuzahlen, kann er auch

durch das Los (sktirtitso) bestimmt werden.

7. Die Gesellschaftsspiele fur die stille Winterzeit sind sehr

mannigfach. Papahagi-Vurdunu a. a. O. orientiert dariiber

ganz ausgezeichnet; ich fuge hinzu ein in Vlacho-Livadhon ge-

iibtes Spiel. Einer fragt: In einem Hause sind soviel Manner,
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Frauen, Knaben und Madchen, welches ist es? Interessant

dabei ist, daB man ganz ungewohnliche Ausdriicke anwendet:

„kurk6n" — Maim, „kurkoane" — Frau, „hurhutulas"— Knabe,

„firfiritso" — Madchen.

8. Auch vermisse ich in dem Werke die Aussprechreime,

die doch auch der Unterhaltung dienen, wie:

Kapra albo WeiBe Ziege

katra albo weiBer Stein
o

kalkg kapra, die Ziege tritt darauf,

kreapo katra. der Stein zerspringt.

Ganz ahnlich im Dacorumanischen bei Teodorescu, Poesii popu-

lare, Bucuresci 1885, p. 265: „capra calca peatra, peatra crapa

n patru, sa crape ochii caprii n patru, cum a crapat peatra

n patru".

9. Portsul trgatse pisti punte, Der Bock geht iiber die Briicke,

punt§a amputo portsul. dieBriicke machtstinkig derBock.

10. Poarka poarto kl6putlu, Das Schwein tragt die Schelle,

purtselTi kluputitsl'L die Schweinchen die Schellchen.
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1. Beilage.

Glossar.

In das Glossar sind samtliche in den Texten und in den

Vorreden zu den einzelnen Kapiteln enthaltenen Worter auf-

genommen worden, letztere mit Angabe der Seitenzahl, erstere

mit Angabe der Textnummer, wahrend die durch ein Komma
getrennte Ziffer die Zeile des Textes angiebt. Die haufiger

vorkoramenden oder durch andere Quellen bekannten Worter

sind nur mit einer Belegstelle angegeben, alle iibrigen aber

mit samtlichen, auch wurde darauf geachtet, daB alle fur irgend

ein Gebiet der Grammatik wichtigen Stellen und Formen auf-

genommen wurden.

Die Reihenfolge des Alphabetes ist folgende:

a b d S & e (s) f

i (i) k k 1 r 1 mprrpsstu(u)
Der durch eckige Klammer am Anfange oder Ende eines

Wortes abgetrennte Buchstabe wird hierdurch als beweglicher

gekennzeichnet, d. h. er kann unter Umstanden auch wegfallen.

Die in runder Klammer beigefiigten Wortformen sind nicht in

den Texten belegt, doch sind es oft die gebrauchlicheren; ebenso

ist die gebrauchlichere Bedeutung eines Wortes in Klammer
beigefugt oder, wenn es die Grundbedeutung ist, vorgesetzt.

Das Geschlecht der Substantiva ist meist unbezeichnet,

da die auf einen Konsonanten oder u, u ausgehenden Masculina

(m.), die auf g Feminina (f.) sind; bei den Wortern auf e, sowie

g
n n n (0)

11

9

¥ v y z
V
z
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bei den Neutren (n.) ist das Geschlecht bezeichnet. Der Plural

ist nur dann angegeben, wenn er belegt und seine Bildung

bemerkenswert ist.

Die Verba sind in der Prasensform angegeben, denn der

Infinitiv hat sich nur in substantivischer Bedeutung und in

einigen stehenden Wendungen erhalten, die dann auch besonders

angefuhrt sind. Verba mit der Ziffer I gehen nach kuntu,

kuntaj, kuntatg, die mit II nach trekii, trektij, trekuto, die mit

III sind starke Verba, deren Aorist immer angegeben ist, die

mit IV nach avdu, avdzij, avdzito resp. avdzui, avdzuto. Verba

auf edzu gehen nach I, solche auf esku nach IV.

Die Pronominalformen sind immer unter dem N. Sg. der

betreffenden Person angefuhrt.

Die ubrigen Wortarten sind nur dann bezeichnet, wenn sie

in verschiedener Funktion vorkommen konnen, doch erhalten

die Interjektionen das Ausrufezeichen. Die angewandten Ab-

kiirzungen sind nicht derart, daB sie einer Erklarung bedurften;

auch ist durch haufig angebrachte Vermerke das Auffinden der

Wortformen erleichtert.

Das Zeichen ~ stent an Stelle des Titelwortes.
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a! s. le.

a 1) Phip. c. Ace. a kasg zu
Hause, nach Hause 55, 18.

61,4; wird mit dem Subst.

als Adv. empfunden in: pun
ak£s 62, 6. de akaso. 101, 10.

me duk aminte erinnere mich.

2) Pnip. c. Dat. a sokru

tui 38, 3. a soakre tai 38, 4.

alui Nika69, 18. adz6neluj

86, 14. a nveisteTej 86, 13.

amasturilor96,105. amureri

sai 121,5. 123,5. atsia, ania

112,8,9. atutulor 120,12.

a alantuj 119, 17.

3) Vor einemGen.amul'eri

sai 123,6. apuntil'ei 96,48.

a gapel'ei 119, 23. a v&kel'ej

119,23,24. a surori a tale

122, 5. domnu su a agrului

119, 17. m§ sa a bgsil'gului

122, 14. la fe&tele a vezirlui

120, 10.

4) Vor dem Possess, a nou,

a nostru, a ta, a tale etc.

Bei a lui, a lor faBt man a

richtiger als Proposition auf,

wie in a lor dada 115,14.

am§a, und das darnach ge-

bildete ameu, wiirden auch

ohne Artikel diese Form
haben vermittels des pro-

thetischen a.

Weigand, Aromunen II.

abra's Vampirkind p. 122 (ab-

razti blond),

adap I trdnke 68, 27.

adar I bereite; puntea s adgra"

dieBrucke wurde fertig 96, 54

;

te adgras du sehmilcktest dich;

sadoraro sie verwandelten sich

123,2.
C

adavgu III vermehre ; s te adavgg
dumnidzou Gott moge dir

Kinder schenken 129, 9.

s adavgg sie sollen sich ver-

mehren (Aor. adapsu).

adtiklll bringe. adutse bewirkt

128,7; Impf. adutsed 11,6;

ats$a 16,6. Aor. aduses 32, 2.

adusim 96, 35.

adukesku s. dukesku.

adtin I vereine; adung er heile

54, 4. adunam ich sammelte

22, 13; refl. me adunam ich

kam zusammen 5, 8 ; mi adu-

naiku95, 68. 103,7. anaro

aus adunaro 125, 3. (vergl.

alnaj Ol.-Wal. p. 99.)

adun adv. zusammen, de adiin

22,10. 123,4.

adz6k I spiele, tanxe 13,4. dzok

128,18.

adzukare f. Spiel 130, 1.

adzungu III erreiche; s adzundzi

114, 5; Aor. adzumse 86, 12.

96, 104. adzunse 123, 14.

19
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adzut I helfe 10, 5.

A#ina Athen ; nach Athen 64, 1 1

.

aestu s. aistu.

afendi Voter 123, 6. afendu

Pfarrer 92,8.

af6t I werfe Junge. afitarg

119,23,28.

afiresku schutze,bewahrel 20,7,8.

aflu I finde 18, 3. 43, 4. aflatg

56, 2. sg aflu dafi ich hole

71,6. afltindalui 121,8.

afQarg adv. heraus, hinaus,

draufien 47,13. 94,8. 123,5.

aggrsesku vergesse. aggrsesti

51,2. aggrsii 57,10. agrg-

sesku 1 7, 5.

agru n. Acker 119,9. PL aggrle

80,4.

agudesku schlage. agude,aste

37.6. nul agudirg trafen

ihn nicht 66, 13. agudit ge-

troffen 66,23.

a/al§a adv. langsam 122, 21.

a;'oy£t Keradzi 118,7 (auch

aguydt).

a/ru wild, roh 118,9.

ajun m. Haselstrauch 113, 1.

(alun)

ah! ach! 64,6. 67,13,17 etc.

ahgrdzgsku beschenke, bringe

Nutzen 127,3.

ahgrdzut kostbar, lieb. kama
ahgrdzutlu lukru das liebste

Ding 110, 29. kama ahgrdzut

lukru di tine ein lieberes Ding
als dich 119,31.

ahgt, 1) ahuntu soviet PL ahgts

95.7. 96,164. ahute 66, 6.

ahunts 11,21. ahunte67,4etc.

2) adv. so sehr, ahut musatg

86,2.

ahtare sokher 67, 20. 50, 1.

114,2.

ahtunts soviele 91, 2 s. ahgt.

aHurhesku fange an. anurhirg

di lukrd fingen an zu arbeiten

96,47.

aHursesku fange an, ahursi 123,

15. cf. arhinsesku.

ai! ach! wehe! 114,2 etc.

<aj! auf! 13,1,2,11. 88,13,15.

'aide 69,20. 103,2,4. 'aidi

7,1. 8,1,5. 9,6 etc.

aistu dieser 96, 27. DQapte aisto

91,13. Pl.m.isti 85,9. aista

n. 118, 9. 119,16. tuteaiste

alles dieses 96, 37. im Siiden

estu 72, 8 oder aestu 120, 6.

aestg 120,9. tute a§aste

123,°15.

ak n. Nadel 120,4.

akas adv. nach House, pun ak&s

62, 6. de akasg 101,10.

ak&ts I ergreife 4,3. 21,5.

katsg me 53,6 ak&ts sgspun

fange an zu reden 50, 2.

me akgtsai fvrvg an 65,9.

nu n akatsg mintga das will

rnir nicht in den Sinn 119,21.

akgts&t verpflichtet 119, 18.

akl6 adv. dort 4,3. 9, 10. ak6

110, 2 (aklotse, aklotsine).

aksinit6r Weitgereister , Wan-
derer. Voc. aksinitoare 61,10.

aksi adv. so 124,3,7. s. asi.

akumpgr I kaufe. akumpiri

119,2,18 etc.

akuvinare f. Nachlaufen (Spiel)

130,4.

akikgsesku verstehe (im Norden,

dukesku im Siiden) refl.

komme uberein 119,5.
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al m. 1) fur alu, aluj. G. M'ul
al pgsg 24, 4. al amir§ 82, 5.

nve,asta al kirNaum alBendu

24, 2. nv§asta al prgmgteftu

121,8. vergl. ali.

2) Artikel frate al nostru

85, 8. gebrauchlicheranostru.

al&g I eile, ziehe umh&r 4, 1.

32,5. 60,1. 128,14.

alagg f. Wanderung. dats vg

din alagg begebt euch auf die

Wanderung 76, 2. s. d§alagg.

alantu andere 66,4. alantu

an das folgende Jahr 122, 9.

a alantuj D. 119,17. PL
alantsg trei 66, 12. 116,5.

alantor D. 115, 12 neben

alitor 120,12.

aids I lasse, verlasse 9, 15 etc.

alavdu lobe 6,2. 29,13.

alb$atsg weifie Schminke 14, 8.

albgsi ! sei glucklich ! 129,10
(albo so Hii).

albu weifi, glucklich 40, 1. 38,

5, 8 etc. dlbile die Feen

73, 1.

ale! ach! 57, 1, 3,5,7. s. le.

ale nveastg auf! Frau 32, 8.

aleglll wahle aus 15,15 (Aor.

alepsu).

aleptu auserwahlt, ausgezeichnet

20,8. 29,15 etc.

ali ist das f. zu al. G. frate

ali sorg 102,5. alitetg 102,7.

D. ali krepate 34, 2. ali

musate 34,4. ali vputg 111,

12. ali Dzanfike 95,40.

ali vr$ari 16, 1. ali dado,

113,6.

ali^Ha Wahrheit, wahr 27,2.

s. de,alinea. (gew. aline,a.)

alikesku klebe an. salik^askg

sie haUen sich fest 14, 2. va n
me alikesku ich werde mich
schmilcken 89, 9. te alikis

du schlossest dich an 40, 1.

(nu salik$aste di iniraa es

gefallt nicht, ist unsympa-
thisch.)

alikitg! angeheftet ans Kranken-

lager (erganze: sg Hii) Fluch

129,29.

dlikg f. hellrot 37,1. 38,1. (auch

violett.)

alln I refl. gehe hinauf 83, 2.

122,11.

algksesku wechsele. refl. kleide

mich urn 128,19. 41,10.
alovdare f. Lob 29,11.

alovd&t gelobi, beruhmt 96, 1.

alt[u andere alttsiva, dltsiva

etwas anderes 96, 131. 122,

22. altg eine andere 11,17.

altsg tsintsi noch funf 60, 3.

altiparmdk Sechsfingeriger p.

188.

al'umtra adv. anders 123, 14
(al'umtrea).

am habe. aj, are (slqg 105,5),

av6m, av6ts, au oder ar

122,23 oder aoii. Conj. aibo

26,7. 112, 11." 123, 6. Impf.

av$am. Aor. avui. Part. Perf.

avutg. Ger. avundalui 1 25, 6.

are es giebt (= dr. jeste) av6ts

nggtdn haltet gut 49, 17. am
nao an seitneunJahren 56, 8.

m are s mine aber habe ich

selbst 8,3,7.
~ dient zur Bildung des

Perfectums are faptg 1 2 1 ,5 . aj

aflatg 5 6,2, des Plusquamperf.

19*
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av$a faptg 119, 25. avease-

dzutg 122,1. avealuatg 122,4.

av$ain ufikisitg 31, 5. Diese

beiden Zeiten hort man be-

sonders im Norden, selten

im Centrum, fast gar nicht

im Suden, wo der Aorist

beide vertreten muB.

ama aber 96, 69. 120,4. 121, 9

etc. am 126,5,6 (seltener

amu, gewohnl. ma s. dieses).

aman Onade! Erbarmen! 85,4.

121,1:

amar bitter 125,2.

amare f. Meer 6, 1 etc. amafe

97,2.

ambare f. Speicher 35,5, auch

humbare 28,10.

amgastik I s. m^astik.

amfnl bewege, driicke los, schiefie

66. 13.

amindoi beide. samindoil'i m.

15.14. samindaoH f. 122,2
s. samindoj.

aminsusitsg Nisse 36, 8.

amintatik Qewinn 118,8.

amintrel alle drei. amintreil'i

96,2.

amintu I erwerbe, getoinne, be-

komme 125, 1.

amiresku kaiserlich. amir§ask§

f. 127,20.

amirire f. Reich, Kaiserreich

96,30.

amir§ Kaiser amiroulu 96, 10.

119,2. 122,2. (PLamiradzi).

amfrg Kaiserreich, Reich 39,12,

22.

amiroang Kaiserin G. ali ~
122,22. amiroanil'ej 122,23.

amiroroaiie Kaiserin 119,22.

amnete f. Geschenk 51, 7 (auch

Liebespfand).

am6 jetzt 126, 9 (nur am Aspro-

potamos in Gebrauch von.

den darnach benannten Amu-
ne'ti. Die ubrigen Aromunen
brauchen das griechische

tora.)

amoreatsg Bitteres, Ritterkeit

125,3.

amgrtie f. Sunde 120, 14.

amp- s. mp-.

ampulisesku fuhreKrieg, kanvpfe

122,6. ampulised 64,3 (gewv

ambulisesku).

amput I mache stinkig 130,6.

amunl xogere. refl. verspdtemich

51,6.

amvesku s. nvesku.

an Jahr (vergangenes Jahr).

an- vor Konsonanten aus lat. in

wird bei Verben, die auch in

andrer Gestalt vorkommen,

ebenso wie un unter n auf-

gefuhrt z. B. andreg (undreg)

s. ndreg.

ana#ema Fluch 55, 1. 129, 32.

n&tHma 17,1.

anadimdt Verfluchter 92,2.

analtu 1) hoch 83, 2. analto,

1,2. 2,4.

2) adv. herauf, nach oben

52, 9. 123, 7, vergl. unaltu.

an&misa adv. mitten drin, mitten

auf 21, 2 etc.

anar/a adv. langsam 26,2. 39r

13. 128,11. anap/a 106,1.

anarg s. adun.

anda wenn, als 72, 10. 127„

22. de anda seit 95,90.

an6k s. un6k.
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^ngltsesku s. ungltsesku.

anvirliga adv. ringsum di ~
119,4.

angan I locke, liebkose 68, 21.

G9, 18.

angrup I begrabe 72, 9.

anurzesku Heche , atiurzestsi

95, 87 ; Conj. anurzgasko

1, 10. 3, 10. Impf. anurz§£

lok roch nach Erde 95. 78.

aper IV 1) persl. aufstehen,

aperfs 38, 2 (kum aperis

wie bist du erwacht, ist die

erste Frage am Morgen).

2) unpersl. es wird Tag,

aperi 68,19. 121,5. 126,5.

aperitg Fruhe. tu aperitg in der

Fruhe 10,16. apepito 108,3.

apl6k s. plek.

apofgsesku beschliefie. apofgsirg

126,5.

Apoja adv. dann 119,8.

apg Wasser.

apondisesku an/worte.apondisiro,

96,26.

apor I schutze 129,19.

Aprindu III zunde an 10,4.

68,14. ka zvaprindets da-

mit ihr euch anfeuert 119, 14.

Aor. apr$ase 118,7 (auch

aprimsich^e^n/f,Muskopolj e).

Part. Pf. apr6s angexundet

127,18.

aproapsa adv. nahe 1 1 9, 4.

aproku I ndhere. nu pot s te

aprokii ich kann dich nicht

aufnehmm 121,2. smeapru-
kdts nehmt mich auf 121, 1.

Impt. nu te aprokewafore dich

nicht 95, 86. Impf. s aprukd

96,57. Aor.saprukS 121,1.

apun III lege bei, besanftige

54, 5.

ara£g Beihe 85, 3. (aradg PL
arodz, ara^e.)

aratse halt 57,6. 70,3.

aravdu I ertrage, erdulde 114,

17. 119,28.

ArbinSs Albanese. PL Arbine*s

91,1. 93,3.

arbinsaste Albanesisch 7,5 (wird

auch als Substantiv im PL
f. aufgefaBt arbinsastile =
ru aQfJaviTixcc).

Arbinsie f. Albanien 7, 3.

Arbinusie f. Albanien 120, 3.

arbure m. Baurn, un arbure 124,

1. 127,23. PL arburi 5,3.

ardu III brenne. Conj. sardo

55,16. Aor.ars81,2. narse

mir glilhte 16, 10.

arestu n. (?) Rest. PL arestele

123,2.

argafan, lilits$a di argafan

Blwme des Fliederstrauches

{naaxahd) 32, 20.

argande, PL f. die silbernen

Feen p. 120.

arninsesku fange an, vergl. ahu;-

hesku, arliinsirg 125,2.

aridzae f. Bitte 67, 8.

arikesku ergreife, raube; va s ti

arikeaskg 46, 15; Aor. ariki

6 1, 40 (arokesku und in

Ochrida araku).

arikig 8. argkie.

aring Sand 128, 16.

aripg Fliigel PL arlpetle 119,

10,12.

arisesku gefalle, c. Ace. Aor.

me arisis 13, 12 etc.

arkatg s. artik.
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arku Bogen 130, 5.

arkuredzu friere 123,2.

Armif6 Halmyros, Stadt in

Thessalien 102,1.

armg PL arme Kleidung 86, 5.

Armotol&t Armatole, hat jetzt

meist die Bedeutung von

Anatolier, Turke aus Klein-

asien 91, 2.

Armgtolg ehemals Kapitanat,

jetzt Anatolien 39, 12,22.

armotusesku kleidean, 96, 100.

ar6s 1) rot 1,1. 2,2 etc. PL f.

aroase 23,7; aroasg 86,6.

2) Spion p. 100.

argdgpsesku setze in Beihen

auf, mauere 96,50; arg-

dgpsi schichtete auf 118,6.

argkesku s. arikesku.

arokie f. Schnaps 26,4. arikio

33, 5.

argmtm III bleibe. Aor. annas

55,21. sarmase 67,13. afi-

mase97, 8.a£gmasirpgll0,2.

Aromun Aromune 64, 1. PL
Romun 64, 5 (auch Armun).

argmunSsk aromunisch, f. aro-

mungasko 92, 7.

arosarlV springe 32, 10. arsgri

61,39. 118,3.

argtsesku mache halt, refl. kuhle

rnich ab 5, 12. erkdlte mich

57,11.

argu adj. schlecht, subst. Ubel.

nu ts e rou di mine hast du

nicht Mitleid mil mir 43, 11.

afeu 99, 13. 100, 6; masturi

argi geschickte Meister 96,

1 8 ; de argu mare aus grofiem

Herzeleid 62, 14; tsi argulu

117,2. f. arao 50,1. rao°91,

13. PL multe arale viel Ubel

44.2. apale 106,5.

argvdare f. Oeduld 116,4.

argvdgtsune f. Geduld 123,3-

argvoang Verlobung 94, 9.

arsalan s. aslan.

arsar s. argsar.

aruguzing Schilfmatte 118, 4-

D. a ruguzinlor 118,7.

artik I werfe arunku 69, 6-

arukats werft 65, 14. arkdts

schiefit 67, 10. va s ng arukg

sie werden uns zerschiefien

64, 9. Aor. arkai ich warf
17.3. argk§ 61,36. ark§ 120,

8. refl. me artik ich schwinge

mich l,5.s arukarg sie stiirz-

ten sich 118,9. Part. P. ar-

katg herausgezogen 59, 7.

arukutesku stofie 96,140 (walze).

artink s. artik.

artip III pflucke, breche ab, reifie

aus. 1, 4, 6. Impf. arupe,a

96,145. Aor. arupse 21,3.

120, 10.

arusig f. eine rotliche Weizen-

art 33,6.

arusunSdz beschdme 106,4.

artid III lache. me ardd ich

mache mich lustig 18, 15.

aryd sie betrilgen. Aor. aru&

118, 17; aruse 86, 21; ruset

ihr betrogt 125,4 etc.

arud^are f. Lachen 128, 24
(arudere Betrug).

aruu n. Ftufi 4, 9 etc.

arvanliu, kal arvanliu Pferd,

das den Bavan (eine Art PaB-

gang) kann 51, 11.

apfu Winierlager, Winterquartisr

110,1 (arniu).
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Apmipg Halmyros, Stadt in

Thessalien 110,1.

Apmunie f. Land der Aromunen,

Pindusgebiet 112,7.

apgmasi^g s. argmtin.

as§ar§ adv. gestern Abend 3, 1.

as§ar§ noaptea gestern Abend
spat 13,7. 122,4.

asime f. Silber 8, 2 etc.

askap I entkomme. sg askgp^m

65, 16. im transit. Sinne 8me
askak 123,1.

askere f. Soldaten, Heer 122, 6.

130,4.

askuku I speie, askukem 1 2 2,2 1

.

Conj. so askuke 122, 11 etc.

askultul hore, horche, gehorche

;

sme askult&ts 96, 151. as-

kulto mine hore mich 122,

16 etc.

askumtu adj. verborgen 117,

14. adv. pe askumta Heim-

lich 119,25.

askundeare f. Versteckenspiel

130, 4.

askundu III verberge 46, 17.

askunde 106, 7 (Aor. as-

kumsu).

aslan Lowe, ubertragen tapferer

Mann , vermogender Mann
49, 18; arsalan 32, 19. Pia-

ster 118,4.

aspar I erschrecke, nu vo aspo-

r&ts 122,4. Aor. s aspor§

122,18.

aspargu III verderbe, 14, 9. 98,

9 etc. (Aor. asp&rsu).

asplungu III. Aor. te asplum-

pses du hastdichdurchWeinen

erschopft 116,1. (Bei Van-
geliu Petrescu, Mostre II

p. 140 wird ein asplirapsesku

angefiihrt, das eine Ableitung

vom Aoriste asplumpsu ist.)

aspgr^dt erschrocken 118,9.

aspru ein halber Piaster in

Silber p. 200 (auch Para).

aspun s. spun.

astarg adv. heute Abend 12, 11.

59,2 etc.

astSrgu III wische ab ; astSrdzem

122,21. Aor. asters 4,6.

&stem&t ausgebreitet. tavlo aster-

natg gedeckter Tisch 126,4.

s. asternu.

astgdz adv. heute 48, 1 etc.

dzug de astodz heute vor acht

Tagen 46, 2. astgz 61, 13.

(&stondzo) s. azo.

asudat schweifitriefend. mustake
asudatg eben hervorsprie{len-

der Sehnurrbart 59, 9. mu-
stdts asuddts 103, 8.

asupra adv. oben. di asupra

von oben 66, 11.

asi adv. so 31, 2 etc. asti 106,

3. aksi 124,3 (auchasg, asu,

asgtse, asitse, asitsine, aksit-

sine).

asteptul erwarte 35, 1. 47, 13.

etc., te asteptd, er pflegte

dich 114,4. astseptu 56,9.

95,49.

asternu I breite aus. refl. lege

mich nieder 50,11. cf. aster-

nal.

asttip I verstopfe 122, 19 (astup).

at Hengst 29,17.

atsd s. atsel.

ats§a s. atsel.

atsel jener. Sg. m. 15,5. niku-

kirlu atsel bunlu 117,5;
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ats61 ma marele 70, 8 etc. in

Albanien atsgl 61,38. 62,5.

86, 9. Dat. atseltii 122, 24.

tselu 3,12. tsel 68,5.

PL m. atsel' 45, 8.

Sg. f.kasa ats$& musat§ 47,
4. 55,16etc.Dat.atserei97,6.

PL f. atseale 19, 7.

f. als n. gebraucht im Sg.

de atse& 97, 8. atsa 27,2. im
PL ats$ale 122,11.

ats§a al die {Frau) des wird

zusammengezogen zu tse,al

69,1; tsal 101,10; tsalllO,

11; tsol 84,1.

atsia hier 67, 9. 94, 1. de atsia

23, 10.

atumtsea da, dann 96,90 etc.

atunts$a 123,9 (atumtsin$a).

atuutsaluj da 13 9,24.

aua hier 118,5. hierher 95,96.

122,23 etc.

auatse hier 118,5. 122,22.

aumbrg Schatten.

aumbr&t besohattet 59, 7.

aungu III salbe, bestreiche 47,

12. (Aor. aumpsu.)

aurlu I heule, schreie; bellu

aurlg der Bund heult 68, 20;
aurl'i du schreist 118, 2;

Aor. lu aurl§ er schalt ihn

120,6; aur§ 122,20.

aus Oreis 108,5. 119,3 etc.

Voc. ausu 119,6. adj. alt.

pap aua 62, 8 ; om aus 1 19, 4.

ausesku werde alt; ausaste 128,

19; ausaskg 30,4. 40,2,3.

avdu IV hore. Impt. avdz§ 40,

15,18. 119,13. Impf.avdz£a

96, 6. Aor. avdzui neben

avdzf 125, 6. Part Pf. av-

dzutg 96,17.

absol. Participialconstruc-

tion: avdzutg domnulu a luj

als es sein Herr gehbrt hatte

123,3.

avegl'u I bewache. CoDJ.avgagl'e

118,7. Ind. veagl'e 124,3.

Impf. vegl'a 124,4.

avin I jage 122,12.

avinare f. Jagd 122, 12.

avingto'r Jager 121, 6.

avlie f. Hofmatter 1, 5 {Hof).

avtitu reioh 123,4.

ayine f. Weinberg, ayinile 80, 5.

az s. az§.

azb6r II) fliege 10, 7. Impf.

azburd, 96,63; Aor. ni azbur§

entflog mir 62, 3.

2) wehe, blase 92, 5.

azbur9tor/%ercd96,62. p. 123.

azg heute 62,13. 96,116. az

21,10. 128,10. cf. astgdz.

azvSst Kalk, Kalkstein.

b.

ba! bal Ausruf der Gering-

schatzung 119, 19 (nein,

sogar).

babg Mutterchen. Voc. babo

75,4; Hebamme 122,10.

babg Vater (in der Kinder-

sprache) 115,15; verscbieden

von pap.

bag I setxe, lege, stelle. bag
la sholie sehioke in die Schule

Digitized byVjOOQIC



297

40, 7 ; bag prgmgteftu lasse

Kaufmann werden 40, 9 ; bag
masg richte den Tisoh aH
46, 1 9 ; va 6 badz mgraze du
wirst mir Summer machen

] 3, 14. bggarg kurung die

Trauung fand statt 121, 8.

Aor. = Plusquampf. bggarg

124,3; refl. me bggaj ioh

legte mich.

Prt. Pf. bggatg liegend

19,3. tsi era bggat der an-

gestellt war 118, 7.

hahtse* f. Garten 13, 3.

bajrame f. Bairam 50, 14.

balaraatse, bula matse drunter

und drilber p. 188.

bgligu I refl. scheifie p. 128.

baltg See 68,26.

baltsu n. Kopftuch, Binde, die

um den FeB gewickelt wird

86, 28. (PL baltsuri.)

bang Leben 49,4 etc.

basan Balsam 11, 14.

baste f. Wette 119,18.

bas I kusse 55, 12. Conj. basg

23, 3. Impt basg me 53, 5.

Aor. bgsaj 13,10. bgsg 13,

10. 103,9 (auch bgfs) etc.

bat II schlage, treffe; bate 128,

25. batii 44,3. Aor. bgtti

88,2.

B^alg Belitsa, arom.Dorf (Ober-
und Unter-B.) nordwestlich

von Struga am Ochridasee

25,2.

bgare f. Trinken. Der Inf. in ver-

baler Bedeutung istfastvoll-

standiggeschwunden, doch: ti

a b$are yin wm Wein wu trin-

ken 1 9, 8. tri a beare 20, 5.

beatf II trinke. beats 119, 14.

Aor. biorg 121,3 etc.

bel schwarxer Widder oder Hund
mit weifiem Fkeke auf der

Stirne 68, 20 (weifier Kiesel-

stein beim Spiel).

BesTi m. PL Wien. Besl'i nach

Wien 40, 5 (aus Bets und
Artikel l'i).

betsi'i s. birbe'k.

bilbil m. Nachtigall, auch all-

gemein Singvogel 122, 14.

birb6k m. Hammel, Leithammel

17, 11 etc. auch Widder 29,

1 5, wofiir bei den Farserioten

ariete in Gebrauch ist. PL
art. birbetsl'i gekiirzt betsi'i

110,2.

birbe> Barbier 29, 1 etc.

birikete f. Feldsegen 122,25.

bis$arikg Kirche 53, 9. biserikg

121,7.

bislikg Armband, PL bislits

110,10.

bitisesku beendige. Aor. bitisi

95,39.

bitisit fertig 119,20.

bitsu Snoten (ein Spiel) 130, 2.

blidg Tellerchen 127,27.

blgstemat verflucht 55,4.

boatse f. Stimme 59, 13 etc.

boje f. Farbe 37,2.

bouOcfoel28,10.G.boilor76,4.

bgktir n. Kupfermiinxe 123,2.

bgn£dz[u lebe, ma sg n bgn&lz

du sollst leben, soUst bedankt

sein 32, 1; so n bgnSdz tine

ich bitte dieh 105,3; asi sg

m bgn&lz 96, 129. Conj.

bgn$adzg 75, 5. Impf. bgna

126,6.
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borbat[ii Mann 14, 11. 123,

4 etc. PI. borbatsl'i 72, 2.

bgrnu s. brun.

bgsilopul Konigssohn 122, 16.

bgsilgu Kbnig 118, 1 s. vosil'gu.

bosare f. Kufi 24, 5.

bgs&t gekufit 125,5 8. bas.

bradju Tanne. brad di kin

Fichtenbaum 20, 1.

brane PL f., kusitse brane Zopfe,

die bis auf den Boden reichen

25, 7 (eigentl. Eggen).

brats n. ^irm. bratsets deine

Arme 58,4. PL bratsg 103,

15.

bre! he! 6,7. 51,1. 56,5. 86,1.

brun tfwrteZ 86, 7. bornu 29, 16.

bubulik Mistkafer (Mannchen)

36,11. PLbubulits Soldaten

in der Geheimsprache p. 100.

bubuliko Kafer, Mistkafer 36,

12.

bud?o Lippe^,b. 59,9.

bukato Stuck, PL bukgts 122,
23.°

buklg Fafichen zum Weintrinken

p. 39.

Bulgarg Bulgarin 126,9.

Bula Matsela Familien- Name
110,3.

bumb&k Baumwolle.

bun gut; buno nu n esku ich

fuhle mich nicht wohl 54, 2

;

Voc. bunlu n§ 126,1; adv.

kunt§ bun 122,14; subst.

bunile die Outen (Feen) 74, 2.

burete m. Schwamm 127,11.

(gew. burgate).

bur$ Mann, Held 64, 8.

Bu()s&(> Familien-Name 109, 4.

Bus$a Fomame 67, 1 (auch.

Busa).

bute f. ifyff 127, 16.

butur I schnaube 127, 7.

d.

dadg Mutter. Voc. lea dado 2, 1.

5, 2. dado sor altere Schwester

1 4, 1 ; dad§mQasg altesMutter-

chen 62, 17. D. ali dado,

103,17. 113,6.

dafne, dafingaog Lorbeerbaum

125,1,2.

danda als
y seitdem 22, 10. 54, 1.

s. d§anda.

dao s. doi.

daospredzats xwblf; ~ an 62,

12 (gew. ~ de an),

dapoia adv. dann 56, 10 etc.

dat§ f. plotxlicher Schreck; un
~ erschreckt 91, 10.

dau #e&e 12, 19. Conj. da 23, 9.

Impt. dg 12,21 etc. Impf.

dedsa 120, 4. Aor. ded 21,4.

dedu 119, 12. 120, 6. 3.

Prs. dede 24,6. 86,17 etc.

und deade 55,1. d$ade

soarele die Sonne schien 52,

15; d$ade pi pade warf auf
den Boden; d$ade fok legte

Fetter an 118, 7. d§adiro

sie schlugen 1 20, 1 2 ; sie klopf-

ten 126, 7. dede Hima lief

bergab 86,11; d$ade ks§ane

xog in die Fremde 55, 1.

de s. di.

Digitized byVjOOQIC



299

dgadun adv. zusammen; di ~
10, 9. s. adtin.

d§alagg Mle; ku ~ 122, 12.

ded ku ~ ich elite 21,4.

de,alm§a bdv.wahrhaftig 119,9.

di ~ 119,32. di dealittealui

119,14,32.
d$anda als, seitdem 56, 8.

deapir I reifie die Haare aus;

s de,apirg 123, 15. Impf.

dipira 96, 144.

demou Teufel p. 121.

dendaseitdem 96, 1 1 1. s.d$anda.

departe weit, cntfernt 48,8; di-

parte 49, 3 etc.

desp6t Bischof 36, 14.

des- s. dis-.

di (auch de gesprochen, be-

sonders vor folgendem a).

1) praepos. arbur de ar-

buri von Baum xu Baum
5, 3; di munte n munte von

Berg xu Berg 4, 1.

ver di asime Ohrringe aus

Sitter 8,2,4.

frundze di fag Buchen-

bldtter 5, 5.

de mari fokuri ausgrofiem

Verlangen 5, 9.

2) conj. und 4, 6. 13, 14.

14,9 etc.

3) conj. dafi, damit 96,8.

119,17. 122,1. 125,3,4.

126,8.

4) conj. als (beim Ver-

gleich). ma bung di tine

8,4. 85, 13. si de borbdt

auch als Mann 14,11.

di kara als 118,9. 119,3,9.

di ku, di ku niko von Kleinauf

100, 1.

di kut als nach Comp. 58, 14.

nu am di kut mas uno ich

habe nur eine 119,5.

di la von; di la dumnidzgu

12, 7 etc.

di pi auf 29, 6 etc.

di pre apoia adv. darauf 119,

15,31.

di preung adv.xusammen 96,11.

/ di sum unter 117,16.

dipun III nehme herunter 49, 1 1

.

refl. steige herunter 113, 2.

Aor. zdipuse 119,33; nicht

refl. 122,20. 126,6.

dimineutsp; Morgen 36, 1. dimi-

neatsa in der Fruhe 31, 3.

88,6. 98,3. dimneatso 16,4.

dumngatso 124, 1.

dimundare f. Bestellung; pi ~
auf Bestellung 67,21.

dimundu I verlange, bestelle

11, 10. 45,4. sg n dimundzi

sende nach mir 51, 10.

din aus; din sin aus dem Busen
90, 5. din Pole aus Stambul

10,2 etc.

dinaparte di jenseits 59, 3.

dindeadv.,/ensette; dedinde70,4.

dininte adv. vorn 109, 3.

dinsuprg adv. oben 125,4.

dinte m. Zahn. PI. dintsg 29,

12. fets pri dintsg 87, 5 vergl.

altfranzosisch : gesir adenz.

dingus adv. unten 125,4 (nur

in Za/ori und Siraku).

dink6a de diesseits 122,16.

di6ik I xerkleinere , vernichte

95,56; refl. breche. inima si

dinik§ 96,77. 115,11.

dipu adv. gar (nicht) nu u vru

dipti 123,15.
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dis Halfte. tu dis di pazare

omr Halfte des Marktpreises

123, 3. dis di mer einen

halben Apfel 126,10; dislu

di mer den halben Apfel

126, 10. disii albe, disli

laie die Halfte weifi, die Halfte

schwarz 127,23.

disagg Qucrsack. PL disozle

49,11.121,1. tisagg 124,1,2.

disf&k III maehe auf Impt.

disf§ erWse 52,5. 122,22.

Aor. disfetsu 52, 8.

disi ob, disi are 119,2.

diskdp I entkomme 122, 25.

diskarku I lade ab 118,6.

diskurm I refl. ruhe mich aus

96, 64.

dislegl bindelos 119, 1. 124, 7.

dis§ sie. Ac. Sg. f. 2, 8. 10, 7.

disp&rt IV refl. ich trenne mich

41, 3. Impf.disportse£96,82.

displgtft entwirrt; mit aufge-

lostem Haare 61, 15.

dispul'&t ausgeplundert 65, 17;

nackt 121,3.

distimele f. Taschentuch 31,4.

PL distimbeT 104, 4.

disuprg adv. oben, hinauf 122,

21. desuprg 124,7.

diskl'idu III schlie/k auf 86, 14.

Impt. diskl'ide 125, 4. Aor.

diskl'ise 86, 15.

distimbel' s. distimele.

disteptu I enoccke. Aor. distsept§

96,97; refl. erwache 9,12.

dit, ditu, ditru aus; dit ub6r

14, 3; dit inkdt 55, 22. ditru

mohol§ 13, 26. ditu groapg

95, 94.

dfu adv. wohcr 56, 2. 96, 97 etc.

doammj Herrin, Siegerin 126,8.

doi xwei. doil'i 9, 3 etc. doil'i no

7,1,2,3. f. doauo 17,13°.

120, 1. dao zboar§ einige

Worte 122,5. daole 10,1.

11,17. daoli 21,7.

domname f. Oesamtheit der

Herren. pi la Ttirtsilor dom-
name 50, 15.

domnu Herr, Oebieter 39.2.

Besitxer 1 1 9, 9. Voc. doamne
85.4. 96,23. la domnil' a

lor 123,3.

dor Schmerx, Rummer 14, 1.

49,8. HeimweJi 95,66.

dormu IV sMafe. Impf. durad

60, 5. 90, 1. Aor. durnii

17.5. 24,4.

drak 1) Teiifel; draklu 120, 12.

drak din vale p. 121.

2) bose 22,7.

drgmo Zweig 11, 9.

duk III fuhre, refl. gehe 2, 8. v§

tsets 44, 8. Impt. du te 6, 5.

dutsSz vg 120, 11. Aor. dus

61,28 etc. Part. Perf. dus

gegangen seiend 116,8.

dukmen Ooldstuck 42, 7. PL
dukmenl&dzl'i 42,8,10.

duk$ane f. Laden, Ladentheke

50,10. 85,2. 111,6.

dukesku 1) merke, nehme wahr
50, 8. refl. in derselben Bed.

zdukeaste 31, 8. Aor. no

dukim 119,8 etc. adukesku

122,14.

2) verstehe (besonders im
Siiden und Centrum fur

akikosesku) 119, 1.

dulb6n tveifies Stuck Tuck %wm
Zeichen der Trauer p. 203.
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dulg Magd 123,7 etc.

dultse sufi 10, 15. dtiltsile die

Feen 74,2.

dulumits Weste, Warns 64, 4

(dulomg).

duminiko Sonntag 89, 8.

dumneatsg s. dimingatsg.

dumnesku regiere 119,33.

dumnidz§u Gott 12, 7. 13, 6 etc.

grgdino al ~ 82,3. ku ~
bei Gott 13, 24. Voc. dum-
nidzale 9,8,9. 85,4.

Dumor&kFamiliennamel 20,14.

dun§ao Welt, Leute. dune,aoa

126,1.

dupg hinter 12,14 etc.

durnire f. Schlafen 24, 7.

dusSk Decke, Steppdecke 52, 11

(Matratze).

clzade" (m. oder f.) Hauptweg

55, 14.

dzadg Tanne 101,8 {Kienholz).

dzatse zehn 66, 5 etc.

dz§adzit u. Finger', PL dz§&-

dzitle39,5. 127,30. dzedzite

127,15,25 (dz&izitu).

dz$an§ 1) Augenbraue, d£$ana ts

27, 5 (gew. Augenlid).

2) Bergesriieken , Hugel,

Bergesabhang (daher dz^ang

de morts Friedhof auf dem
Bergesabhang) 43,17. 64,4
(trgs tu dz§ano gerade auf
dem Gipfel). Die Bedeutung
„Lichtung", die Obedenar-

Bianu, Texte etc. p. 353
geben, ist mir unbekannt,

auch ist die dort angegebene

Aussprache dzeang falsch.

dzenukl'u Knie 123, 15.

dzik s. dzuk.

dzinerem. Schwicgcrsolin, uziner-

le 32, 14. dzineru a nostru

fur dziDerlu 121,9.

dzone s. dzone.

dzug Tag-, n dzug de astgdz

heute vor acht Tagen 46, 2.

PL dzule 96, 24. dzile 67, 3.

tsintsi an di dzule 121,6.
dzuk (dzok im Norden, dzik

im Suden) sage dzik 22,5.

dzutse 15, 3. dzitse 70, 1.

dzitsSm 19, 5. Impt. dzo 11,

15. Impf. dzitsedm 72,5. tsa

fur dzits§£ 125,4. Aor. dzis*

23,9. dzises 25,1 (dzus).

dzung Fee p. 119.

dz&madan n. Jacke mit Schniiren

50,13 (Leibchen von Man-
nern und Frauen).

Dzanfike weibl. VomameQb, 10

(Dzamfike).

dz§ape f. Tasche (dzepe). PL
dzekile 78,6.

dzeremS f. Geldstrafe. PL dzere-

mats 65,16.

dzoji f. Bonnerstag 89, 5.

dzok s. adzok.

dzone m. Bursche, Sehatz, ganzcr

Kerl, als adj. jung, tapfer.

tuchtig. Voc. dzone 7, 4;

dz6niie 6,4; dzonli a men
7,5; dzoni 12,18; dzuneale

47,7. P1.D. adzonlor 11,2.

Olymp, dzone 18, 10.

dzudikato Urteil 119,26,27.
dzudikii I urteile 119,22. refl.

processieren , sich ein Urteil

holen 119,23.

dzumitate f. Halfte, ~ de sahate

121,5; ~ kale 66,9.

dzundzunar Rosenkdfer 36, 14
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(auch sonstige Kafer, die

beim Fliegen ein Summen
horen lassen).

dzun$ale s. dzone.

dzune,ame f. Jugend, diejungen

Leute 42,1. 98,11.

dzunesku xum. Burschen gehorig',

stranele dzunesti Manner-

kleider 63,7.

dzup n. Rock, Unterrock, dzuplu

78,4.

dzurat Schwur 96,38.

Die meisten Worter mit S werden auch mit d gesprocheD,

doch immer (3al§ Dickmilch (alb.).

<?askal Lehrer 121,6.

Vernon s. demon.

<?ia- wird, wie auch im Griechi-

schen, zu ya, wenn nicht

der Ton darauf ruht. ya-

mand§, yavgsesku, aber §i&-

fur.

(Julg s. dulg.

#emel'u n. Fundament 96,140. PL #emeal'e 96,71,118.

e.

e! nun, nal e, gine 119,15,

16 nun gut (und9 auch).

§a, $ale s. el.

eapo, Stute 15, 4. 101, 7

(bei den Farserioten epg).

G. domnu su a e&nel'ei

119,23.

$ara adv. wiederum 96, 148.

122, 8. 123,8. earo 120,

7,9. Jara 118,5.

efendi Herr, gnddiger Herr (efen-

divo) efendiats die gnddige

Frau, Ew. Onaden 123,12.

efharistisesku danke 128, 7.

elitru Feind 128,21.

el er. m. Sg. N. 38,6. 82,11.

86,10. 99,8.

Ace. el 124, 2. mutrits

lu 29,6. lu am 56,7. sul

l'arto 41,5. slu mutr§asko

41, 11. ul 61, 36. 87, 8°.

96,95. ul 104,2.

D. lui dzish-9 126, 5, 12,

12. (fr&tele a lui seinBruder

66, 14 etc.) a lui 23, 1. ul'

dzutssa 96, 67 etc. l'i 23,

2

etc.; sg 1', kommt haufig vor.

(la guvo T nach seiner Hohle

123, 1.)

m. PL eL 93,5. 96,8.

Ace. el' 87,5. l'i 40,5 etc.

ul' dinik§ 95, 56 (auch il').

D. a lor 95, 55. (sora a

lor ihre Schwester 126, 5.)
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lo 95, 15, 23,55 etc. (sora

]g ihre Schwester 126,6.)

f. Sg. N. ea 38, 9. 125, 1.

la 96,105.117,15. ia97,7.

122,9,17.

Ace. ea 125, 3. o,ul2, 10

etc. neutral 18,4. 119,21.

124,6.

D. l'ei 96,147. (surgrile

a l'ei ihre Schwestem 122, 7.)

l'i 95,24,40.

PL N. §ale 126,6. (ele

bei den Farserioten.)

D. (lor, lg).

Acc.(eali)li 18,13. 21,7.

le 22,14.

ela! komm her! 123,1.

Elbasane Elbassan, Stadt in

Albanien 56,13.

Epir6t Bewohner von Epirus

65, 10.

er&m s. esku.

es IV komme heraus, breehe

auf 47, 13. 55, 19. Conj.

easo 58,3. 112,17. Impt.

es. Impf. ins& 1 1 8, 9. Aor.

insi 66, 3. 68, 24. 118, 2.

insirg 66, 10. 84, 13. Fut.

va isfts 67,9.

esku bin 22, 9. hiu 123, 8.

estsi 95, 88 (gew. esti). §aste

6,9. 27,5. este86,3.32, 12.

122,7. kg i 31, 8. tsi 131,1.

tse 86,2. ne 67,12. no
7, 4. ts u 6, 8. nu l'o 34, 4.

Him, Hits. 62,4. suntu 11,5.

95,33 etc. suntu 27,6. 53,10.

70, 6. 125, 2. su 61, 11.

ius 95,81.

Conj. sHibg 51,7 etc.

Impf. er&m, er&i, erd, er&m,

er&ts, erL erd ta s war im

Begriffe 119,31. erdm dus

ieh war gegangen (gewesen)

122,25. er& dus er hatte sich

begeben 124,4. erd skriato

er war geschrieben 121,8.

s er& es war einmal 119,1 etc.

(aucH §ar£m, er§£m, ir$&m).

Aor. fui, fus, fu, fum, fut,

furo 21, 9.

estu s. aistu.

etg Welt, Leute 127,1.

eu s. igu.

f.

f^xxBuche 5,5. PI. fadz 71,12.

fak III mache; fatse er sagt

119,15,16,32; fats bringst

xur Welt 40,3; va s fak werde

gebaren 122, 3. snu fats

mults an bleibe nicht viele

Jahre aus 47, 9; die I. u.

II. Prs. PI. Praes. sind meist

endungsbetont fotsSm 121,9

etc., vereinzelt triffl man in

Liedern noch stammbetontc

Formen fdtsim 9,8. 16,12.

Impt. f§ u n kale lasse

sie auf die Strafie kommen
31, 7. fo stri kale 31, 7.

Impf. fitsed 82, 11. fgt-

se& 118,1.

Aor. fets pri dints 87, 5.

stammbetont fgdtsis 17, 12

gew.fits6s86,20. featse!7,12.
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27,4 etc. fetsel03, 13. 112,

20. fetsiro 87, 4. 122, 21 etc.

Part. Pf.° am faptg 23, 1.

119,21.

refl. werde, werde geboren.

mi fets ich tourde s figatse

wurde geboren 76,3. sfe&tsirg

als siegeworden waren 1 18, 9.

fatsg Gesicht, Wange. fatsats

12,4. 13,10. PL tu daQle

fats: asud&ts 103, 9. fatsg

23, 7 (PL auch fo,ts).

featg Mddchen 7, 1 etc. PL
fedtele 1,10. fete 110,9.

fes Feft 130,5.

fid&nef.Baumstamm 1,2. 2,4.3,3.

filij filii PL Jdeine Stuekehen,

Schnitzel (aus filie f.).

filidzano Tasse. Pl.filidzSn 19,8.

flidze°n 20,5. filidzen 27,6.

filipsesku bewirie 19,11.

findze adzukare a findzga Sau-

treiben (Spiel) 130,3.

firfiritsg Mddchen 130, 7 (beim

Spiel),

firidg Fenster 120,5 (firing),

fitikg Mddchen 91,11.

fitsor Knabe, Sohn, Bursrhe.

fits6r al amir§ Kaisersohn

82, 5. artik. fitsoru 121,8.

D. a fitsorui 121,8. PL fitsori

40, 3. artik. fitsoril' 3,9

gew. fitsorl'i.

fitsordk Bursche 95,18.

flidzM s. filidzane.

flurle f. Goldstuck, Gold. PL
flunile 12, 24. 55, 10 etc.

f\i()ie 112,6.

foame f. Hunger 34, 4.

fok n. Feuer, Liebesglut 55, 16.

PL fokuri 5,9.

ftfrtumg Pferdelost. PL fortume

124,2.

fovgr6s furchtbar. PL m. fovor6s

57,2.

fgnitesku sdttige 122,2.

fgntung Quelle 84, 10. fontong

57,6 (funtong).

forfgrfu Porxellan 45, 12.

fgring Mehl 28,10.

fgrmak n. Gift 48, 14. (Sorgen)

52, 12 siehe p. 68 Anmer-
kung zu Nr. 57.

fgrnu 8. frun.

fgrg 1) ohne fgrg voi 95,27.

fgrg tatg 115, 6. fgrg afendu

92, 8. for di kgm6s 93, 4.

fgrg di nilg 96,139.

2) fo.ro- sg ohne daft 1 23, 1 2.

3) fgrg kg sollte es sein

da/3 118,8 (hier steht foro

statt furi ko).

frate m. Bruder (iu der Anrede:

Freund, Landsmann). frate

su 121, 10. fratikusorg9,8.

frati ku sor 16, 12. sor ku
frate 63,2.

frek 1 und III reibe. Aor.

frekarg 1 2 6,7. fretsu quetschte,

schund84=,9. (Moglicherweise

mu6 es fredzu heifien, das

eine Nebenform zu frumpsu

ist, wie stresu zu strumpsu.

Eine Differenzierung der Be-

deutung lage dann bei beiden

Wortern vor.)

frig III brate. Aor. frips, fripse

119,20.

frikg FurcM 7,4 etc.

frimintu I knete 28, 4.

friptu gebraten 119,2.

frompHg Grubchen 27, 1.
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frun n. Ziigel; fgrnu 29, 17.

frundzp; Blatt. PL frundzo 5,5.

11,9.

frungu III breche; se frungu

39, 7. Aor. frumpse 118, 15.

frunte f. Stirne 95, 76. frumpte

122,3,9. frumte 12,21.

29,6.

ftoh arm 124,1. 126,9.

fudtil stolz 101,3.

fug IV fliehe, reise ab. fudzim

7,1. vasfiig49,4. voisfiig

45, 3. Conj. fugg 43, 10.

Imptfudz 23, 10. Aor.fudzf

54,1. vdzis(=fudzis)67,5.

fudziro 17,6. Plusquampf.

av$& fudzito 123,9.

fui 8. esku.

fum n. Rauch 121, 18. (PL

fumuri.)

fum£al'e f. Familie, Nachkom-

menschaft 47, 10 etc. PL

furrier 96, 42. fumedlile 96,

35. fumeil'le 110,4.

fund n. Boden, Qrund 127, 18.

(PL funduri.)

fune f. Stride 127,12,18.

fur Bauber 66, 10.

furkg Bocken 37, 6.

furnig9^mme36,2. (Pl.furnidz.)

furtat Brautfuhrer 29,4. 78, 10

etc. D. a furtatlui 92, 1.

(fortat.)

furtu Diebstahl 119,25.

furtung Gewitter, Unwetter61,6.

121,1.

fti(>ie s. flurie.

fus n. Stricknadel 127, 5. Spin-

del, Spule, Bolzen 127,31.

fustanef. Weiberroek, Unterrock.

PL fustan 40, 12. fustanele

39,17.'

fuse*ke f. Batrone. PL fusetsli

91,12.

g.

garangddzi PLjunger Ehemann.
a garafi^adzilor 28, 15. (PL

zu /rambou.)

gardu n. Zaun.

gazKerze 127,4 (gevr.Petroleum).

gazepe f. Zorn, Entriistung,

Schande 108,1.

Gegu Oege, Nord-Albanese. PL
Gegil'i 110,6.

glar dumm, Narr 118,7. 122,2.

glgrime f. Dummheit 119,16.

PL glorin p. 119.

godina Jahr 75,2 (sonst nicht

gebrauchlich).

gof Oberschenkel , Hufte 84, 9.

Weigand, Aromunen II.

!
gol 1) adj. leer, biop. kapul gol

61,8; pune goalg trocken Brot

128,24. Pl.~f. goale 15,9.

2) adv. nur 1 23,l(adj.95,9).

gor 8. kor. [(ggl'in).

gol'ing Henne 74,4. PL ggl'ine

gordinc; Garten 3,5. 122,16.

gordinusc; Gdrtchen 88, 8.

grai n. Wort, Bede 22,5. 63,

5. artik.graiull28,7. graiulu

t§u 11,13. PL graje 119,18

(greajii PL grajuri, grairg).

grambo s. ^ramb6.

gramg, grama Buchstabe, Schrift

52,24 (/rama).

20
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grebii Mauer, Wand 126, 7.

Grek Grieche. Pl.Gretsl'i64,15.

gresku spreche, sage, gris l'i

alNika 68,19. greaste81,7.

Conj. gr$ask§ 119,29. Impf.

grea 122,21. Aor. l'i gri

sprach %u ihr 95, 40.

greu schwer, somnu ~ tiefer

Schlaf 119,31. f.greaQl6,2.

nkisi gr$ao wurde schwanger

122,6. PL greale 96,7. (gr9u.)

grQapg Orube, Grab 96, 133.

(PI. grok.)

gros dick 108, 13.

grading Garten 1, 3 s. ggrding.

grgtsii n. Kornchen. PI. grgtsg

36, 4. (grgslu atsel bunlu

Karbunkel.)

grun Weizen 119,28.

grun$atso Weixenmehl 16, 7.

83,14.

gugustesku schnabele. Impf.

gugust£&m 22, 19.

gulisdn nackt 125, 3.

gulismSdzii, me ~ entblofie mioh
123,9.

gurg Mund 12,15. 27,8.

gustu I koste, probiere 128,8.

guso Hals 15, 6. 32, 10. 99,

12. 112,19. guse 31,11.

53,5. 58,10. 113,16. PI.

guse 42, 8. (In Albanien

ist mehr gusg, in Monastir,

Krusevo und Suden guse ver-

breitet.)

gutun Quittenbaum 22,11.

guv§ Loch, Hohle, la guvgl'

123,1.

£.

gelg Speise 88,14. PI. gele

122,21. 128,24.

gelgdzfu Koch 122,2.

gigiftesku xigeunerisch 127.20.

(giftu Zigeuner.)

gine 1) adv. gut 6, 7 etc. gine

18,14.

2) subst. das Gute 74, 3.

gos adv. unten. pri gos 64,7.

di gos 66,11. (ges im siid-

lichen Zagori.)

gurdane f. Halskette (aus Silber-

munzen) 12, 27. PI. gordun

110,10. yurdane 11,11.

Griechische8 y wird vielfach durch g ersetzt.

/ambr6 s. /rambo.

^gitan n. Band 27, 5. (gew.

gajtan, ggitan.)

/rama s. grama,

/ramatikie f. Gelehrsamkeit,

Wissenschaft 40, 8.

/ramb6 Brautigam. /rambolu

30, 1. /ramboulu 29, 2.

/ambr6 129, 11 (gambr6).

PI. /rang&dz, garangddzi

28,15.

/rut s. urut.
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Der Laut $ kommt nur bei den Farserioten vor und vertritt 1.

,gai schwarx, ungliicklich.

Sale Oheim 113,3,10.

^uai Aor. von. l'au nehrne 103,

6. 104,2.

Sung Mond 111,2.

h.

habare f. Nachricht 43,14. 47,

11. habar$a ta Nachricht

von dir 64, 11. no Ta di

hobare warden uns gewahr

110,5.

haimali f. dreieckiges Silberstuck,

das als Amulet an die Hals-

kette gehdngt wird 99, 11.

hale f. Bedurfnis, Notwendig-

keit 120,1 (auch Abtritt).

hapse f. Oefangnis 120,4. hap-

sane 110,13.

bar der Tod, harlu 49,10.

haraQ Freude 96,102; haraug

121, 5 etc.

hare f. Fahigkeit, Verstand 85,

18. Annehmlichkeit , Beix,

Freude 50, 7.

hazir fertig, bereit 1 25, 3 (haztir).

hoarg Dorf 28, 7 etc.

hgrbulesku schnarche 119, 11.

hordzuiesku gebe aus, spende*

liefere 96,30.

hgri6s frohlich, glucklieh 1 2 9, 1 4.

horisesku erfreue 40,22. 70,13.

120,7 (hgrgsesku).

hgrnesku ernahre 70, 10. be-

wache 126,11,11.

hgrgzitg Morgenddmmerung 10,

16.

hgture f. Liebe, Qefallen 25, 6.

hrisafe f. Ooldfaden, Gold 122,

17.

hrisik Silberarbeiter p. 62.

hrisozmg, hrisosmg Ooldfaden

45,8.

Hrist6 Ghristus 76,3.

hrisusit golden 120,8.

hrgnesku ernahre 127,3. s. hgr-

nesku.

hurhutul&s Knabe, eigentlich

Truthdhnchen 130,7.

huzmekar Diener 123, 3 etc.

huzmikarg Dienerin 119,31.

humbare f. Speicher 28, 10. s.

ambare.

1
h$avrg Fieber 1 1, 1.

herbu III koche. av$a H$artg

119,10 (Aor. Hersu).

Eibg s. esku.

Higii III schlilpfe hinein

Ripse 90,2.

Aor.

20*
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Hik&t n. Leber PL Herz. ni-

kate 96,76. 115,11. ink&t

55,22 (i#kdt Olymp).

hiko, Feige. nitse 123,10.

Kikii Feigenbaum 123,10.

Hire f. Tochter 99, 4 etc.

Hil'u, Hil'u Sohn 61, 12 etc.

artik. Hil'ul 24, 4. Hil'lu

26,2.

Himo Gefalh, Abhang (von oben

betrachtet) (are himo). dede

hima lief bergauf, bergab

86,11; nlcLimqabwcirts 110,12.

Hivresku habe Fieber. unpers.

me Hivreaste 60, 13.

humusesku refl. begebe mich eilig

an etwas, stiirze mich auf
etwas 96,138.

i.

i oder 85, 11 etc.

i ist; nu i 52,15 etc. s. esku.

ia, j[a s. el.

[a da! siekda! 15,10. 28,11 etc.

iaro 1) adv. wieder s. §ara.

2) subst. Winter s. Jarno.

iarb§ Kraut, Oras 65,6 (Pflan-

zeri). Pi. j^rgile 80, 6.

iarno Winter 28,2 etc. Jaro

60,10. 121, 1 (in Albanien).

Ib(>aim Ibrahim 108, 12.

iJia dasselbe 125, 3.

iHkdt s. Hik&t.

iko oder 88,2.

ilikle f. Alter 114,2. 115,4.

imo Mutter 46, 6.

imnoturo Hinweg 67, 3.

imnu I gehe (ohne ans Ziel des

Gehens zu denkeri) 48,11.

96.12. 128,11.

in = un s. iou.

in Vorsilbe bei Verben s. unter

n, n.

inate f. Mgensinn, Zorn, Wut
15.13. 119,30.

Indung Dowaw, Donauland spez.

Ungarn 61, 5.

inim§ Herz 18,16. 54,4. ^

inrgire Zorn 126, 12 vergl.

ngrgesku.

insu selbst, eigen 123,12. PI.

Mann noug ins fun 66 , 10;

trej sute de ins 122,21.

insi s. es.

intru I trete ein, dringe ein 46,

13. 68,7. 95,48 etc.

Jou ich (im Norden durch mine
°
ersetzt) 61, 12. Joy 7, 5.

19, 3. 54, 2. eu (mitoffenem

e) 18, 4. D. a nia 10, 15.

17.4. 112,9. ni 5,4. 22,7.

126,10. n, 1,4 etc. un 16,

5 etc. in 97, 3, 4. 100,3.

Ace. mine, me, mi. PI. noj.

D. a noaua, no. Ace. noj,

no 9, 6,V 81,2.

ipo, ipii Gelenkknochel, Wiirfel

°130,2.

irmuksesku leer werden 95,

63.

isHa gerade aus 71,8.

isosesku verlobe 3, 12. isusesku

14.5. 28,2.

isosit verlobt 70, 16. susite

110,9.

istu s. aistu.
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itsi was auch immer 96, 29.

123,14.

Stsido jeder, wer immer,

'its . . nu gar nicht 52, 6.

iu wo, wohin 6, 8, 11. 7, 2. 28,

11 etc. iu 9,10. 95,81 etc.

iutsi was auch immer 123,

1

(iutsido).

k.

ka wie. ka per^ikg 27,9; ka
di lem6n 27, 10; ka aslan

49,18. ka de etwa 95,36.

123,2.

ka si . . . ka si . . ., ob . . . oder

ob ... 72,7.

ka s§ dap, damit 51,12. 118,

7 etc.

kadll falle. Aor. kgdzui 23, 4.

kodzu 119,31.

ka#eiederl7,8. 118,10. ka#i
16, 4. ~ un ein jeder 123, 6.

kae s. kare.

kaf% m. Kaffee 120,5. 127,

20 (auch f.).

kafedziu Kaffeebereiter 120, 5.

kaftane f. langes Oberkleid 86, 6.

(koftaue). PL koftun 40, 6.

kaftu I suche, verlange, beab-

sichtige 18, 10 etc.

kakii I kacke p. 128.

kaim6 m. Liebesglut 57,16.

kakg so, so sehr 63, 3.

kakum wie, so wie 96, 135 etc.

kal Pferd. PL kail' 118,9. artik.

kalTi 65, 6. kaiiTi 87,8.

kalagros Thaler 1 1, 21. karagros

31,10.

kale f. Weg, StraBe 12, 10 etc.

kalembar! gluckliche Beise 45,

13. 129,1.

kalku I niedertreten 39,3; zer-

storen 91,3.

kalotih glilcklich 95, 1.

kalugre,aQo Nonne 126, 6.

kalugur Monch 125, 5. Voc.

kglugre 61,9 (golugur).

kama mehr 18,16. kama tr

oarg frillwr 45, 14. kama
mult mehr 55, 5. kama
multsl'i die meisten 96, 162.

kama multe nil' mehrere

Tausend 118,11.

kambur Buckliger p. 188.

kanda (= kg anda) als 111, 2.

kandilo; Ollicht, Nachtlicht 127

,

6; ewige Lampe 10,4.

kap n. Kopf 40,19; ti kaplu

atgu fur dieh selbst 114,7.

kapul 61,8,15. PL kapite

117,19. 127,10.

kapidan Hauptmann 102, 6

(koj)idan). kgpitan 124, 6.

kara 1) wenn a) cum Conj.

slu arise,askg 3,11. sHibo

51,9 etc. b) cum Ind. ~
splundze 41,2; ~ z vine

41,8. c) ohne so,: ~ ovidztis

86,5; ~ va sfudz 46,4.

2) ob ~ s ajbg 123, 6.

3) als ~ deMrg 120,12.

~ skoase 123,2. 118,4,6.

karagros s. kalagros.

karakandzu Butxemann p. 123.

karamuzu sonnverbrannt 59, 10.

kare wer 119,20 etc. ^ welcher

Digitized byVjOOQIC



— 310

der 119, 18. kape 105, 5.

kae 14, 4. 48, 3. 95, 89.

121, 7. D. a kui Hits wem
seid ihr 122, 12.

karku I lade auf 1 1 0, 5 (kargu).

karne f. Fleisch. PL kortile 96,

144. kare 101,14.

karte f. Brief. PL korts 123,

13.

kaselg Kasse 123,4.

kasg Hates 28, 9. nkas 121, 2.

PL kgs 126, 4. (PL auch kase,

k§suri).

kas Kase 40,14.

kdtrigu n. Schiff. PL kdtrisle

11,4,5.

katsg s. ak&ts.

kend s. kundu.

k§t s. kut.

klopot Schelle, Glocke 130,10.

kl'§aie f. Schlussel.

kl'em I rufe, lade ein. kl'^amg

36,6. Aor. kl'imas 100,6.

kl'im§ 66,19.

kl'em m.Knduel. Pl.kl'en 127,

12.

KTisura Vlacho-Klisura, Ort

1,7.

koadg Schwann. PL koade 122,

23.

koarbg a. korbu.

kodzabas Biirgermeister , Vor-

stand eines Machald 82, 10.

k6ko,zo
i

PL Hagebititen 78,2
(auch sonstige Beeren).

kokilo, Kind, Madchen 61,23.

kokilus Kind 108,7.

k61ind§ Kolinde, Weihnachts-

umzug 75,1. 76,1. 77,1.

kopdts Laubbaum 120,10. 124,

4. kupatsu Busch 84, 8.

kor TanXy Beigen. korlu 39, 1,

fi gor 14, 2.

korbu Babe, Armer, Boser.

Voc. korbe 99, 9. Sg. f.

kQarbg Ungluckliche 108, 10.

f.kQarbele Babenmutter 1 1 7,8.

kordo, PL Sabel 102,4.

kornu n. Horn. PL kQarne

123,10 etc.

kornu n. Kornelkirsche p. 100.

kos II ndhe 40,12.

Kostantin Konstantin 95, 20.

Kotsa mannl. Vorname 64, 68.

kovg Eimer (am Brunnen)

127,21 (Wassertrog).

kg 1) unterordnend dap 96,

125 etc.

2) beiordnend denn 19,

10,11. 96,40 etc.

kodife f. Samt 56,12.

kofase f. Kdfig 120,7. n. kg-

faslu 122, 20. PL dao, kofasi

122,17 (Sg. auch kofasoj.

koftane s. kaftane.

Kgkoradg Familienname 102, 2.

Koko^ado. 112,1.

kglar reitend 59, 7.

kglgt6r Beisender 96, 161.

kgldare f. Waschkessel 93, 1.

kgldare 103,6.

kotfam. Diener. Pl.kolfats62,4.

kgluggr Monch. Voc. kglugre

61, 9; 8. kalugur.

kgluggresku monchisch 63, 8.

kgluguritso Nonne 61,16.

kgm^asg Hemd 20, 3. PL koine's

93,4.

kgmisitsg Hemdehen 127, 28.

konistrg Korb 123,11.

k§pestru n. Halfter 47,14. 8 4,

2

(PL kgpeastre).
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k§pist§are f. Backtrog 28, 3

(kopistere).

kgpitan s. kapidan.

kgpitifiu n. Kopfkissen 68, 12.

kopitunu 10,10. 51,15. 68,

li. PI. kopituiie 52,12.

kopitso Sohober, Heuhaufen 17,
°10.°

kopitunu s. kopitinii.

kgpgrl^atsg Ziegenplatx 16,5.

korare f. Fufipfad 68,24 (Schei-

tel).

kgrave f. Schiff 97,4. 118,12.

119,31.

korovy6t Schiffer 118,11.

k§rsi de gegenuber 81, 1.

kgrtSl Ring, Ringelchen (zum

Aufhangen) 42,10.

kgrtesku necke mit den Hdnden,

tdndele 81,8. 119,29.

k§ruts6r Kutscher. artik. kgrut-

seru 122,2.

korvane f. Karawane 59,4.

kgrvonar Karawanenfuhrer, Ke-

radbi 9, 12. 49, 9. 65, 2.

koovona^e 103, 12.

Kofavo Korava, ein Ort, wo?
°102,°1.

k§tro s. kutg.

kosojb§ f. Stadt 103,14.

kosgbtin Stddter 103,16.

kostunii Kastanienbaum (go-

stunu).

kgsgrie f. Platx, wo der Kdse

bereitet wird 83, 8.

kotrane f. Teer, Ungliick 95,64.
°
120, 13. 129,34.

kgt, kgts s. kut.

kots6 warum 58,5. 122,2.125,2.

kgtsel junger Hund, Junges

77,3. k§tsol 103,12. 122,8.

kgtsulg Miitxe, ifyff 59,11. 122,

12. 130,5. kgtsulo 105,19.

kgtsug Miitxe } Kappe 123, 18.

130,5.

kgtusg Katxe 32, 9.

kr§astet Scheitel 120,4.

kreplplatxe, vergehevorSchmerx ;

skrek 54,6. 116,2.nukr§ap§

verxweifle nicht 17, 1 1. nu n

me kr^apo rege mich nicht

auf 56,5.° n krepai 12, 17.

kripai 88,18.

krep&t aufgesprungen; budza

krepatg 59, 9. para kripatg

xu sehr aufgeregt, betriibt

56, 6. D. ali krepate 34, 2, 3.

kresku II 1) trans, pflege 1, 11.

erndhre 67, 24.

2) intr. wachse, gedeihe

80,4. Impf. krested 123,10,

Aor. kreskurg 120, 10. 123.

10.

krevati f. Beit 126,4 (krivete).

kru§are f. Nahen, Schneidem

50,11.

kseane f. Fremde 47, 9. 49,

2 etc.

ksen fremd. f. ks$an§ 3, 5.

ksenlt Fremder; D. a ksenitlui

119,12.

Ksilomere Xiromeri, in Akar-

nanien64. Ksiromeri 101, 6*

ku 1) mit 5, 7 etc.

2) und kusitsa ku pu^ao
101,15. siku fedtele 116,6.

ku tut 108,5. 124,6.

3) nach ku dao dzule

123,2.

kufi§ Holzbecher, oder etwas

Ahnliches. gura a m$a ka di

kufio 45,11.

Digitized byVjOOQIC



312

kui s. kare.

kuk6t Hahn 68,18; Stickerei

auf dem Hemdkragen 103, 1.

kukg rot 104,3 (alb.),

kuldk m. Kringel, Kitchen 36, 5.

84,17. 77,2. f. kulakg 75,4.

kulku lege nieder 123,4.

kum[u wie? 1, 4. kum sg s fak

6,3. kumu spoate 122,7.

kumate f. Stuck. PL kum§ts

122,23.

kumn&t Schwager; kumnatu su

121,10.

kumnatg Schwdgerin 68, 9.

kumpor s. akumpor.

kunake f, Herberge, Rastplatz

128,11.

kundili f. Federhalter, Stifc 27, 7.

56,4. kundil 45,10 (kun-

dil'u m.).

kunosku II kenne, leme kennen;

va s kunQastem wir werden

erfahren 117, 10. Aor. o

kunosktii 86, 4.

kupatsu 8. kopats.

kuprie f. Kehrieht. PL kupriile

125,1.

kur Hintere 127,17.

kur I reinige 22, 16 (tropfeln,

lecken von Gefdfien).

kuraQ f. Riemen. PL kupalele

112,2.

kur&t rein, echt 96, 126 etc.

kurbane f. Opfer. fgn te ~
bringe mir das Opfer 55, 7.

~ sfitsed 82,11.

kurkoane f. (statt kurkQane)

Truthenne, Frau (im Spiel)

130,7.

kurk6n (kurkonii) Truthahn,

Mann (im Spiel) 130,7.

kurkubeto, Kurbis 127
', 12.

kurmSdzu auch kurmu I refl.

werde mude 119,6. 128,14.

se kurmd sie miihten sich ab

96, 53. kurmarg z6ie verur-

sachten Schaden 17,7.

kurundu schnell 128, 14 (selten

gebraucht).

kuruno, Kranz, Hochzeitskranx

100,7.

kus§are f. Ndhen 50, 12.

kuser Huhnerstall 122,11.

kusitso Zopf; ~ galbin§ 12, 3.

. PL kusitse 25,7. 93,5.

kuskru Hochzeitsgast. PL kus-

kurn 61. 29. kuskril'i 32,

13. Voc. kuskpe 108,6.

kusurin Vetter; kusuring v§aro

Bdschen 62,25. PL kusurine

vere 11,8.

kusturo, Messer 22, 15 (auch

kgsturg).

kutie f. Schachtel, Sarg 126, 11.

kutgvglesku wdlze umher 1 1 8, 9.

kundu wann?, wenn, als 37,5.

kund 32, 8, 1 1 ; mit dem Conj.

kundu s noTgsasko; 120, 2;

auch kundu 82, 6; kend

99,9.

kune m. Hund. PL kunl'i 69,17.

kuntare f. Gesang 65, 9.

kuntik n. Lied. PL kyntitse p.

201.

kuntu I singe, krdhe (vom

Hahn) 68,18. Use (mit lau-

ter Stimme) 121,8.

kut 1) conj. sobald als, als

95, 53. 96, 125. de kut je-

doch 96,146.

2) pron. wie viel, so viel

96,149. kutu 21, 8. kute
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zvrei soviet du willst 55, 15.

kgts 95,70.

3) beim Vergleich indecl.

so grofi wie 15, 5. mare k$t

101,7.

4) adv. kut pe anar/a

simng wie langsam er auch

gehe.

kute indecl. je; kuti un 42, 7;

kute ung dag eins nach dem
andern 44, 3; kute un om
einer nach dem andern 124, 7.

kute ung Qarg 113,13.

kutg gegen, nach 40, 16. 32,

11. kgtrg n Sgrung 49, 14.

kutrg 19,4. kutpg 110,12.

t.

kale, (ksale?) f. Fell. PI. kel'

124,5. kel'le 124,7.

k&ptine m. Kamm. k£ptinle

126, 7. keptine 45, 5. PI.

kaptin 126,6.

kardere f. Verlust 17, 12.

katrg Stein. PL katrele 127,31;

ketre 118, 9. 122, 25; k&-
8uri 96, 50. (auch artik.

kStsgrile).

kefe f. Lust 119,14 (Appetit).

kelke f. Olas 120,8; ~ ti vid§-

are 123, 1; Flasche 33, 5.

kelkig: lgyfg 45,6.

keptendt gekdmmt 59, 8.

keptin I kamme 45, 7.

kSptine s. k&ptine.

keptu n. Brust 29,14. 50,3.

ker II komme um; va sg n ker

107,4. Conj. karg geht ver-

loren 118,11. 126,4.

Confusion mitkerdu : kerus

du verlorst 116,3. keru er

verier 119,28.

keradziu Keradii 55, 7 etc.

kiradzi 58, 4.

kerdu II verliere; kerdurg 83, 5.

s. ker.

ker6 m. Zeit 95, 65. (Wetter.)

kerut verloren 118,8.

Kika mannl. Vorname 68, 5.

101,6. Kiki 64,14.

ki ki ki! kikeriU! 68, 18.

kikutg Tropfen 114, 3. 128, 15.

s. auch Vorrede V.

kilime f. Teppich, Decke 119,

31.

kin Fichte 20,1.

kindine f. Stickerei 103,2.

kindisit gestickt 31, 4.

kind()g Hochzeitsxug 109, 1.

kiniyi Jagd 125, 2.

kiper I picke auf 5, 6.

kir Herr 24,2.

kiradzi s. keradzi.

kirao Braut 28, 12 (Herrin).

kiriao, Kerze 26, 6.

Kita mannl. Vorname 65,13.

1.

la nach 2, 8 etc. (Ort). la ng
numtg auf einer Hochxeit

6, 9 etc.

Lah Basil) Lahlu aus Vasilaklu

54,1.

lai schwarz, arm, unglucklich
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(vielfach auch ohne Bedeu-

tung z. B. 13,5. 15,4. 39,

2,48 etc.). jai 112,18.

m. Sg. lai dzone 13, 5.

artik. lailu Hikat 16, 10. 49,

2. 72,3. laju 83,16 artik.

laiul 21,4. lajulu 88,4.

PL l?i 65, 10. 66 f
7. lgtf'i

60,6. lail'i 80,4.

f. Sg. laie 12,16. 24,5,7,

52, 24. artik. laja 15, 9.

37,3.

PL loi 96,56. 83,1. art.

laile 55, 5. (lojle.)

ldkrgmg Thrane. PL lgkrgn

96, 56. 117, 18. (lakrimg,

lokrin im Siiden.)

laldk (Reimwort ohne Bedeu-

tung) 120,14.

latru I belle, heule 69,17.

latsii Schlinge, Schleife, Strick,

der an Stelle des Steigbiigels

dient 84,20.

lau I wasche 4,8; lai 87,7.

Impf. la 96,60.

le! ach! 2, 1. 40, 15; auch mit

a! verbunden: ale dada m§a
2, 5, 10. 57, 1, 3, 5 etc. ale

Lino, 120,14. s. lele.

lea! ach! 5, 2. 14, 1. 43, 1.

88,1.

l$ag§n I wiege 15,3.

lele ach! oh ~ mi 15,1. ~ muma
70,9. ~ dado 105,1. (oh ~
majko! Ausruf bei heftigem

korperlichen oder geistigen

Schmerze.)

lemnu n. Holx, Baum 120, 12.

PL leamne 123,1.

Leno Helens. Voc. Leno 93, 1.
O '

li s. el.

ligdt gebunden, umwickelt 110,8

(verpfliehtet).

lihoang Wochnerin 121,2.

lilitsef. Blume 1,1. 2,2. 3,2.

artik. lilitsea 1,6. 2,7 etc.

oder lilitsa 107, 1. PL lilitse

120, 10. (Sg. auch lilitsg.)

limbit klar, rein, schon 103,3.

limone f. Zitrone. PL lim6n

18,8. 27,10 (limon).

LmnHelene 84,11. Ling 120,1 4.

Linotope f. ehemalige arom.

Stadt,jetzt kleiner alb.Weiler

91,3.

linguritsg Herzgrube 66, 15

(Loffelchen).

lfngurg Loffel 127,9 (Wasser-

fall).

Iipir6s, kuntik lipir6s Totenklage

p. 201.

lipsesku fehle cum Ace. me
lipsesku sie fehlen mir, ich

brauche sie 19, 10. 118, 3,

5. cum D. tsi s lips$a lopuzle

12,29. 20,7. impers. °es ist

notig 96,29,89. 126, 5 etc.

lir§ Lira (= 20 Mark) 24, 8.

123,1.

litesku gehe heraus, rnache mich

auf. Aor. liti 125, 2, 3.

126,12. litirg 126,1 (nur

am Aspropotamus in Ge-

brauch).

livade f. Wiese. PL liv§dz 70,

4. livgdz§ 71, 9. liv§dzile

80,6.

livende,atso Leichtigkeit, Be-

quemlichkeit 119,6.

livg Sudwind 92, 5.

lo s. l'au.

logarismo f. Bechnung 123,3.
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lok n. Ort, tu loklu a t§u an

deine Stelle 117, 11. kova
di lok Eimer aus Lehm 127,

21. Erde 68,15. 95, 78 etc.

artik. loklu, aber lokul 102, 9.

lor s. el.

lostur Querbalken (der Naohts

vor die Thure geschoben wird)

127,26.

loyie f. Art; de multe loyfe

125,3.

lg 8. el.

lgiesku schwarze; lgirg 126,2.

l§kordle f. Oerede, Geschwatz

9,4.

lokgrmare f. Weinen 50,4.

lokromedzu weine 96, 125.

lgpudo Socke. PL lopuzle 12,29.

%io. s. yilie.

lugurie f. Sache, Ding 127, 13,

22;lugriell9,18,24(lu/une).

Jui s. el und s§u.

lukrSdzu arbeite; lukre^adzo, 128,

12. Impf. lukra 96,47.

lukrgtor Arbeiter 95, 6.

lukrti n. Arbeit, Angelegenheit,

Werk 96,7. lukurlu 126,5.

. lukrul 51,9.

PLltikrurile 107, 4. ltikrgle

119,22. lukre 96,7 etc.

lulude Blume. PL luludzile

125, 3, 4. luludzlin meine

Blumen 125, 4. a luludzlor

125,4 (lilude).

lumakef.£wes>. Pl.lum§k 96,64.

lume f. Welt 95,32. 123,6.

Leute 118,10.

luno. Mond. PL lune 28,14,15.

lungu lang f. lungg. PL f. lundz

109,5.

hxAMontag; lun§a montags 89,1.

luning Olanz 28,9. 32, 1. 118,

10. Sehein 121,1.

lup Wolf, luplu 46, 12. PL luk

122,16.

luts^afire m. Morgenstern 31, 3.

122,3. PL lutseafir 40,4.

lumbrusesku ergldnze 31,2 (auch

lumbrusesku).

lundurg Schwalbe. PL lundure

87,1.

lung WoUe 119,19.

1.

r s. el.

l'au nehme 16,11; l'ai 32, 10;

La 14,8. Conj.55,2. 95,42.

lom 26,5. luats 42,(3. 65,13.

Impt. l'a me 1 6, 1 1 . Aor.

luai mxm\$iging in die Berge

62, 15; has 47,1; lo 67,19.

25, 6; di kara lu§ als er ge-

nommen hatte 119, 3. luat

73,5.

l'ertare f. Verzeikung 123,7.

l'epur Hase 122,12.

l'ertul verzeihe; cum Ace. smi
l'ertsi 120, 6. l'artg 41, 5.

l'irtats 74,5.

Li, l'ei 8. el.

Tin Linnen 20, 3.

l'uftu I kdmpfe. l'uft^ndalui

123, 1.

1'undar Lowe 68,2.
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ill.

m 1) = un vor Labialen: m
bratsg 103,15; ra pade 121,

3 etc.

2) = un: so m bgnSdz

96,129.

ma 1) aber 8,3,7. 11,17. 15,3

etc. s. auch ama, am (nur).

2) mehr (beim Comp.) ma
nikg 11,18. ma m&rele der

dlteste 96, 60 etc.

3) ma kg wenn 119,2.

4) mas aber wenn 119,

28. 122,6. 123,14.

madzar n. Dukaten (aus Un-
garn) 11,20. 24,6.

magazie f. Laden 118,2 etc.

ma;'u Zauberer p. 123.

maje f. Orofimutter 18, 2.

maimtin Affe 37, 4.

malamo, Qold 100, 9 etc.

mardzine f. Ende 95, 61. 96,

86; Orenze 94,7.

mare grofi. PI. f. mgri 126, 1.

auch mart, mari 5, 9.

marmgre f. Marmor 122, 21

(auch marmare),

marsin I reinige von Fett (Ge-

faBe in der Fastenzeit), nehme
Fett ab, sle marsin melke sie

69, 20.

martsi Dienstag, martsa am
Dienstag 89, 3.

martsu Marx 43, 18.

making Olive 12, 5. Muttermal

p. 124.

mdskurii mannlich 95, 2.

mastur Meister 96, 1, 5.

masturie Handwerk 96, 3.

mas adv. nur 11,19. 95,9;
immer 88, 1.

masal&EntzauberuDgsformel ge-

gen das bose Auge p. 124.

misfk , Gelenkknbchel , Wurfel

130,2.

matsg Katxe 122,6.

mayiHk vergiftete Speise. PI.

mayilits 126,9 (mgyilfk).

mayipsft vergiftet 126, 6 (mg-

yipsft).

mayir Koch 125,2.

mayisg Zauberin p. 123.

mayistrg Zauberin p. 123.

mbar s. kalembar.

mbet I betdube 119,31 (mache

trunken). refl. betrunken war-

den 124,7.

mbgr$atso Gluck 96, 107. 129,

18.

me s. igu.

m§ s. mg.

mea! he! aeh! 29, 1. 61, 3

(vielfach Flickwort).

m§a, m§ao s. ngu.

m§asg Tisch 46, 19.

m$astik mische, vermische 127
',

16. gew. am§astik.

medzfd, medzidie tk. Geldstiick,

etwa vier Mark. PI. medzfdz

121,3.

m&indg p. 127. 76, 1. 77, 1.

PI. melinde 75, 1.

mel'u Hirse 36, 4.

meru m. Apfelbaum 21, 2; me(>

107,3.

meru n. Apfel. PL m§are 22

13. 23,7. 78,6.
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me8 Monat. PL mes 108, 8;

mes de dzule 122,19.

mes[e f. Mitte 122,2. 70,11.

85, 14. 121,4. Taille mesats

27,11.

mesku II beschenke (bei Hoch-
zeiten, Taufen). me,aste 31,9.

mistSts 42, 7. Aor. miskti

61,34.

meze* Vorspeise (Gurken, Pap-

rika, Nieren", Leber u. dergl.)

p. 38.

meu s. ngu.

mgl'are s. mul'are.

mi s. igu.

midzilise f. Gerichtsversamm-

lung 119,22 (midzilize).

Mihale Michael 68, 3 (Hale,

Mihu, Misu).

mildzang Tollapfel 2, 3.

minduesku uberlege (meist refl.)

96,24,25,55.

minduire f. Nachdenken 65, 8.

119,18.

mine ich (im Norden und Al-

banien fur igu) 8,3. 15,7

etc. ku mine 8, 1.

rainte f. Verstand 17,4. 29,7

etc.

mintesku bewege, treibe, mische

(durch Herumrlihren) 1 1, 4.

me ~ mische mich ein 1 1 9,22.

mintimen klug 66, 2. f. minti-

meng 85,19.

mintsg Goldstuck (acht Gulden)

119,2.

mintsune f. Luge 121, 10. 128,

22 etc.

mintsunSdz luge 120,4.

mirake f. Verlangen, Sehnsucht

54,5. 120,5.

mirdz$ane f. Tollapfel 3, 4. vergl.

mildzano.

mirmintu m. Grab, Grabstein.

PI. mirmfnts 84, 6. vergl.

mormint.

miroloye f. Totenklage p. 201.

mir§ Geschick 67, 20. Schick-

salsgottin p. 121.

misale f. Tischtuch 122,21,22.
mistiriu Geheimnis, Vertraute

117,20.

Mitrus Demeter 32, 1.

mizak6a die mittlere 126,1.

ml'are s. mul'are.

moare f. Krautsuppe 127 , 9.

eingemachtes Kraut 127, 10.

moarg Muhle 36, 3 etc.

moasc; alte Frau 120, 1. PL
moasile 53, 10.

moarte f. Tod 23, 5 etc.

moi ! he! o moi dumnidzale 1 2,8

;

~ frumtga 12, 22; ~ niko,

13, 1; ~ dada meaQ 15, 10.

~ vitsino 22, 4. ~ bgrbdts

25, 9 etc.°

molupem . Schlaganfall (?)
1' intro

un molupe 121, 10.

mol'u I tunke ein 22, 16. 88, 16.

mor IV sterbe, muri 41, 4;

s raupaoem wenn ich sterbeit,

sollte 111,10; me muris du

hast mich getotet 126,9.

mor[e! he! mor musatg 6, 6, 8.

more fgat§ 12, 1. 17, 1. more

vinetg 4,2. mori 16,1. 89,2.

moi mori lai borb&ts 25,9;

mori musate 83, 10.

mortii tot 95, 88 etc.

mo s. inumo.

mohgl§ Stadtviertel 13,26.

mok s. mufik.
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mgnusg f. 6se, Henkel 42, 8.

31, 10 (mgnuse).

mgr&t arm, bedauernsw&rt 14,

10. 65,5 etc.

mgrazg(?)f. Sehmerz, Rummer,
Sorge, nur im PI. belegt.

mgraze 13,14,16. mgrgzle

49,12. 57,14 (von mirake

kann, wie Petrescu, Mostre II

p. 74. 144 Anm. 71 thut,

das Wort nicht abgeleitet

werden, sondern aus tk. maraz

Krankheit).

mgrdze,ao f. Perle, Steinchen (am
Schmuck); mgrdze,&lile 39,9.

mgrggritare f. Perle; mgrggritgri

66,6.

Mgrie Maria 10,3.

mgrit I heirate (von Madchen
gesagt) 15, 2 etc. smo(>t§

113,7.

mgrmintu n. Grab 115,14. dit

mgrminte95,73. mgrinintsg:

pgrintsg 95,91.

mgrsinu nehme das Fett ab,

melke 68,23. vergl. in&rsin

69, 20.

mgrtare f. Verheiraten 50, 8.

mgrung Uberrock 78,4.

ingyie f. Gift, Zaubertrank 43,

15 (mayie).

mparkg es scheint mir, dap

49,9. 95,38 (m ist aus n
Dat. entstanden).

mpartu IV teile, trenne 17, 13.

98,11; impgrtstits 84, 18;

te mpgrtstis du trenntest dich

114,19.

mplin voll 32, 3. PL m. mplin

117,18. f. mpline 108,9.

mplgtesku stricke 81, 5.

mplgtire f. Stricken 127,28.

mpgrtsure Teilen 119,10.

mprost aufrecht 15, 7. vergl.

umprustSdzii.

inujg Apfel 104, 3 (alb. motg).

muhlg Moder 95,87.

mulare f. Maultier 59, 7. 84, 2.

PL mulori 124,5.

mulguIII melke 69,15. 127,

17 (Aor. mulsu).

mulg Maultier(Weibchen) 67,22.

m\il§rit8<gjungesMaultierl 27,24.

multfu viel 55, 5 etc. PL multsg

95,33. 124,2. adv. sehr 13,

12; di multu so sehr 96, 5.

mul'sare f. Weib, Frau 25, 1 etc.

mul'ar^a 123, 5. mul'ere

121, 2, 3. ml'area 67,15.

ingl'are 125,6. 126,1. D. a

mul'ere sai 123, 5. PL mul'£-

rile 72,2.

murag Mutter 18,1. 35,1; muma
m§a 18,1; mum§a 67,11;

mum atsgd 95, 1. mg ta 17, 1.

48,4. 70, 1. 88, 2; mg sa

43, 3. 86, 19. mesa 99,3.

D. a mgsai 30,3; a mg sgi

95, 24. PL D. a mumunlor
9,14.

mundresku s. mutresku.

munte m. Berg. PL muntsi

55, 11. muntsg 57, 1. 95,

34. 124,2.

muntresku s. mutresku.

Murrayg Morea 65, 11.

Muskopol'e Muskopolje, Ort in

Albanien 91, 5.

muskg Fliege; tute mustile alle

lnsekten 128,9.

Muskupul^an Einwohner von

Muskopolje 9, 2.
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mustake f. (m.) Sehnurrbart

59,9; meist im PL musta'ts

103,8. mustatsg 14, 6 (gew.

must^ts).

mus&t schon; musatg Schone

6, 2. D. muSAtil'ei 97, 6.

musata (a) lokluj die Erd-

schone p. 121. 122,14. PL
musdtile die Feen 73,1. D.

a musatilor 11, 1. adv. 29,3.

muskg Maulesel (Maultier). PL
muske 66, 5.

musku I beifie 48,14; musti

22, 8.

musgtgatso Schonheit 14, 9.

56, 2 (mu&ut£ats§).

musgtikii hilbsch 95, 22.

mutii I ich wechsele 6 3, 7 . 1 1 8, 5.

mutresku betrachte 33, 7. 60, 7.

Conj. mutr$ask§ sorge 41,11.

Impt. muntred 49, 7. 96,65.

nu muntrits bekummert euch

nicU 96, 73. Aor. mutri 61,

36. muntresku 29, 6. inun-

dresku 14, 3.

muvlete f. Frist 85, 5.

munatg Handvoll 17,8.

mundzu Fohlen 119,23.

mune adv. morgen 48, 1. 120,

1 1 ; am folgenden Tage 1 2 6, 5.

muno Hand; m§n§ 49, 13. PL
munle 1 2, 1 2. m#nile 1 5, 9

;

mgjnle 78, 5; muinli 108, 9.

raune 123,15. 126,7.

munukru Bundel 17,9.

mungare f. Essen 123,12. PL
mi^ng^rile Speisen 125, 2.

munk[u I esse 22, 18. 28, 5.

88,13. mungu 123,3. 123,

10. 125, 2. mgkii (vorzug-

lich in Monastir, doch auch

in Ochrida etc. neben der

Form mufik gebrauchlich)

46,13. 87,8. 95,58,62.

n.

n s. un.

na! da! sieh! 86,9. 119,2.

n&tHma Fluch 1 7,1 s.an&#ema.

nafoaro; s. nofQarg.

nainte adv. vorn; di nainte von

vorn 66, 12; kama nainte

erstens 114, 7.

Naki Johann 102,3.

name f. Ruf 25, 8. 127, 20

(aDame).

ndmisa di mitten auf 85, 1.

127, 6. namesa de 121, 1.

s. anamisa.

nao s. noy§.

naparte di jenseits 6,1. 97,2.

nare f. Nase 27,7.

Narta Aria, FluB in Epirus

96,20. dusirg iVarfo 96,44.

nastur n. Knopf, PL n&sturile

56,14 etc.

nat Saugling 96,80.

Naun Naum, Familienname

84,1. 86,1.

ndaQ f. eintge 19,5. 123,3.

ndreg III mache bereit, schirre

an; ndr$adzets kallu 62,5;

ndredzi machstwiedergut 123,

14. Impf. undredz§& richte-

ten her 96, 48. refl. ndr§adzcj

te 95,41 (Aor. ndrepsu).
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ndreptfu recht, richtig 96, 127

etc. adv. geradeaus 39, 1;

ndpeptu 111, 3.

ndreptate f. Recht 119,25.

ndultsesku versitfie 48, 17.

n§aQ Schnee 121, 5; ngaug

128,4.

nek I ertrdnke 96, 52; refl. er-

trinke 96,162.

nel n. Ring 27,11. PL neale

78, 5; ne&lile 39, 7; nele

61,35.

nformak I vergifte 48,4. 122,

22.

nfrikusedz erschrecke; refl. =
intrans. 120, 12.

nn§am§ s. ngH§am§.

ni . . . ni . . weder . . . noch ..11,

18. 70,2. 88,3.

niakikosire f. Mifiverstdndnis,
Streit 119,23.

ningamg s. nghe^amg.

niiresku s. noroesku.

Nika mannl. Vorname. D. al

Nika 68,19. 69,18.

Nikolitsa ehemalige ar. Stadt in

Albanien 91, 4.

niko adv. noch 1 1, 1 6. 52, 1 6 etc.

schon 119,9. vergl. ningg.

nikriskut unerwachsen 96, 157.

nikukir Eigentiimer, Hausherr

67,19. 117,5. - ku~ Com-
pagnons 118, 16.

nimort&t unverheiratet (von Mad-
chen) 55,6. 91,6.

nimprustdt nicht stehend 96,81.

ninsurat unverheiratet (von Bur-

schen) 78,8.

ninvits&t Ungebildeter 128, 1

(unabgerichtet von Tieren).

nifigo neben 9, 12, 13. 19, 3.

22, 3. 58, 1. 96,36 (auch

ninkg).

ning§ noch (statt nikg) 122,8,

16. 123, 14. (Im Siiden und
Centrum verbreitet.)

ninkerdisit ohne Nachkommen
79,7. s. rikirdisesku.

nip6t Neffe 95, 3. 102, 7 (audi

Enkel).

nipotut krank f. niptutg 43, 4.

nipt§are f. Kranksein, Krank-

heit 67,14.

niskuntu einige, etwas 95, 65.

119,23. PL ngskuntso 121,8.

f. n§skunte 123,13.°

nisursit unrasiert 61, 8.

nisusit unverlobt 78, 9.

nitsi auch nicht, nicht einmal;

~ un 95,69. 128,6.

nittins ungeschoren 119,19.

nivesture f. Harder (Wiesel) 46,

18. p. 125.

noapte f. Nacht 13, 7 etc. tu

mes§a noaptil'ei 121,4.

nor [9 f. Schwiegertochter, nor sa

Schwdgerin 124,3. PL nur§r

95, 5, 59.

nori PL Wolken 55, 11 (auch

niiori, aber meist nori).

nostru unser. PL nostri 95, 92.

nou neu f. naQ 26, 4, 5.

n6iio neun 40,3. 66,10; auch

nao 56,8. naol'i 78,7.

no uns s. igu.

ng eine s. un.

nofQarg adv. hinaus } draufieri

92,4. 95,28. 96,153. 120,

9. nafoaro. 118, 12. 122,

11,20.

ngh^amg ein wenig 45, 2. 52,

16. nineamo 95,45.112,16.
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119, 31. nttsamo 126, 4

(ngtf-eamo Olymp).

ngintru adv. hinein 121, 3 s.

nguntru.

ngpoj adv. xuruck, wieder 119,
°2. 122, 17. da*m 32, 13.

96,99.

ngpgrtikg Schlange sp. Viper

122,16.

ngpgrtikusg Schlange 88, 9.

ngrl§atsg Zorw 118,12.

ngrgesku refl. cum Ac. (oder

Dat.) werdebose; sngrggaskg

120,2; sngrgi 120,4; sngrg-

easte 37,5. 38,6,9. Impf.

sniired 119,22.

noroit erziirnt, zornig 86, 16.

99,4 (norlgit).

nos er 95,23 etc. noslu 119,

15, 17. ngsg sie 95, 33.

PI. m. ngs 118,9. f. n,gse

118,11.

noskumbusesku die Armel auf-

krampeln, sirh an die Arbeit

machen 95, 54.

ngskuntu s. niskuntu.

nountru drinnen 123,2. 125,
O ' '

4. ngintru 121,3. nuntru
65,15°.

ns6r I heirate (vom Burschen

ges.); iiul nsuoai 104,2 von

der Frau gesagt!; unsoaro

me 26,1. s unsoaro 28,7.

s unsuro 36, 7.

nsurare f. Heiraten 114, 5.

unsu(>a(>e 104, 1 von der

Frau gesagt!

nsus adv. aufwdrts 71,8. 123,7.

ntre — ntr§ apo ins Wasser

128, 25.

ntreb I frage 15,14 etc. ndreb

Weigand, Aromunen XL

126, 1 etc. antreabg 118, 2.

sintre,abg 84,13.

ntrup&t gestutzt, angelehnt 119,

10.

ntsap I steche 124,7.

ntsertu I streite 124, 1 (nur im
Siiden gebrauchlich).

nttinikg I es wird dunkel 82,

1. 118,9.

nu nicht, wird in der Kegel

nicht elidiert, also: nu are

32, 4, 6 etc.

numg Namen 96, 6 etc.

numtg Hochzeit 6, 9 etc. (nuntg,

lumtg).

nun Pate bei der Hochzeit 29,

4. 78,10.

nuntru s. nountru.
o

Nusa Christians 108,2.

Nunta — Nunta, tk. Notje,

Ort in Vlacho-Meglen 96, 43.

nvgastg Frau 22,9 etc. nvgasta

nao Braut 15, 11. 28, 13;

nve,asta ats$& nao 62, 24.

D. a nv^astel'ei 86, 13. PI.

nvgastile 42, 3. D. a nv$-

astilor 28,16.

nverindt traurig
y
betriibt ; nvernat

43,2. nvirinat 68,6.

nverliga adv. ringsum 119,4.

nvesku II bekleide. Conj. unve-

asko 40,6. nvesku 118,4;

amvesku 127,1; veskurg

126,3.

nvestal'an Marder p. 125. s.

nivestul'e.

nvets I lerne 40,8. 57,19 etc.

lehre 119,20.

nvirindt s. nverindt.

nvitsat gebildet, a nvitsatluj.

128,1.

21
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nvolesku hulle ein. Impt. o

unvoKts 96,72.

nvgrtesku umwickele, hiille ein,

Irapt. nvort$a 42, 5. 90, 4.

1 19, 31 ; z vgrtirg sie wurden
umringt 64,5; s unvortg-

aste sie rollt sich xusammen
37,8.

"

n.

A mir; tsi A 2,1 etc. s§ 6 etc.

meist D. ethicus s. igu.

ftare f. Honig 28, 4. 47, 12.

48,15. 124,5.

tiate f. Jugend 114,8.

Aedz\imittleref.lisLdz(j9,] 1. 52,1.

iiegu 8. nergu.

iiel Lamm 17, 8.

fiergu III gehe, iierdzem 7, 2, 3.

13,3. ne>dzem 44, 10. Aor.

6ers[u 4, 8. 61, 21. negu

103,6.

66rkuri Mittwoch 89, 4. AeQ-

kupea 108,3.

fii mir 83,16. 127,1,3 etc. s.

m-
6ikd klein, jung, niku nat 96,

80. D. a 6ikluj frate nvgasta

96, 70. PI. f. 6its 42, 3.

123,11.

nikozg klein, niedlich 78,2. 79,2.

nilo Mitleid 73,2. 96,73.

M'e Tausend, ung ~ 91 , 1.

tsintsi ftil' de aslan 118, 5.

6§u (nou) mein; mTlu a ~ 26,

2. 45,9. 61,37,38. 62,28.

Ril'a~ 62,10,19. 66, 16 etc.

meu (mehr im Suden, Thessa-

lien und Za^ori verbreitet),

dzonle a meu 7, 5. 8, 4. 9, 9.

48,2,3. nu, tato, nu 61,7
(luludzli ri meine Blumen
125,4). PI. perl'i a tie* 45,

7,8.

f. Sg. m§a: f§ata me,a 7,6.

8,2. 40,18. 45,10. a mea
turnare 49,6. mgao: dada
- 15,10. 91, 11. 101,11,

13, 14. PI. m§ale: munle a

~ 12,12. tsutse a ~ 15,5.

II.

n fur un vor g, k. n kale auf
dem Wege 61, 7. n gor im
Beigen 1 4, 2 etc.

ngl'ets I refl. erstarre 122,16,

18.

Bgl'imo; Seherz 19,5. 32,4.

ngos adv. hinab 124,7.

nggtan versorgt, versehen, so
av£ts ~ haltet sie gut 49, 17.

ngrop I vergrabe 120, 9; angrop

begrabe 72,9.

ngruska adv. huekepack 119, 8.

ngustu I fruhstucke 16,8.

nkalik I steige auf [ein Reittier)

6,4. 61,5.

nkarku, nkargu I lade auf 1 1 8,6.

nkgrgaro; 124,5. s unkark§

39,17.
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nkatsii I xanke, schelte, streite;

iikatse 70,1,2. 128,20. an-

katso 71,2,3. 128,20. an-

katso 18, 5; Irapt. ngatse

94, 3. Impf. unggtsga 1 3, 8.

nklo adv. dorthin; ma nkl6

weiter 61,14. 95,29; kama
iiklotse 62,16. de azuiiklo

von heute ab 21, 10.

nkl'em I lade ein 88,12.

nkl'id III verschliefie, iikris6s

13,22.

nkl'in I ich neige, trinke xu
19,9. 20,6. 33,1.

fikl'initsune f. Orufi 30,5,7.

63, 6 (nkl'inotsune).

nkl'is verschlossen 52, 4.

fikQa adv. hierher, ndher 91,11;

nkoatse 122,12.

iikolea adv. hierher 43, 13.

nkoldr adv. xu Pferd 95,47;

vergl. kolar.

nkgrgdt beladen 59, 5 (nk§rkat

im Norden).

nkgtsare f. Straiten 128,24.

nkred II schenke Vertrauen,

kara nu n nkredz 68, 8.

nkreskull wachseheranf
inkrehi

100,2.

nkurun I bekrdnxe. refl. sieh

heiraten 9, 15. 48, 6.

nkurunare f. nele di ~ Trau-

ringe 61, 35.

iikerdu Oewinn, Oliiek 40, 21.

fikirdisesku habe Gewinn, Nu-
txen, Oliiek. s o nkirdise,ask§

3, 13. s uiikirdgseaskg 30,

2. unker$s£ask§ 40, 21;

erbe 121,5,10.

nkisesku brecheauf, maohemich

auf den Weg 30, 1. 52, 3.

78,3 etc. sinkisi 18,1. avgam
uiikisito 31, 5, nkisi grgao

sie wurde sehwanger 122,6.

O.

o! o moj dumnidzale! 12,8. o

sor 40,1. o lai 64,10,12,14.

o s. el.

$aie f. Schaf. PI. oi 96,40;

oile 17,6.

oarfon arm 65,17. 121,3.

<>ar§ Stunde, Zeit> Mai. oarg bung

47,7; trei ori 55,12. tru

oaro sofort, trg un§ oarg 24,5.

oaspe (auch oaspit) Freund.

PI. oaspits 128,21. 84,1.

odaie f. Zimmer 123,9,

od§ m. Zimmer, odg n 3, 8

(auch odo f.); ud§ 52,10.

oh! ach! 15,1. 18,11. 66,16.

ohtedzu seufxe. Aor. oht§ 120,

13.

oHel'e f. Aal 120,8.

okl'u Auge, ku okl'ul lai 12,

2. 22, 4. okl'u lai Kufi (aufs

Auge) 83,16.

optu acht 95,2,82,83.

orbu blind 74,4. 105,2.

orfgnie f. Armut 50, 9.

orgisaluj, adzukare a ~ Blinde-

kuhspiel 130, 4.

osn.Knochen, PI. oasile 120,8.

ou n. Ei 127,16." PL oaug.

21*
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pade f. Boden; pri ~ 63, 1.

119,5. pi ~ 84,7; mpade
121,3; tu pade in den Boden

1, 8.

pa^ur Schnapsflasche aus Zinn

129,11.

paie f. Mitgift 26, 8. paio 87, 6.

palate f. Sckhfi 119,20. 122,16.

pale pale adv. dieht iiberein-

ander 56, 14.

palongare f. alte Hexe 126,9.

pal§ Schwert.

paling flache Hand
y
dao ~ 86,7.

pal'6 unveranderl. alt, hafilich;

pal'6 skutits alte Kleider,

Lumpen 126,3.

pal'§ f. Stroh 87,7.

panayir Kirchweihfest.

papu alter Mann, Groflvater.

pap alis 62,8. 122,16.

para adv. xu sehr 56, 6.

pard (parauo) m. Para PI. par&d-

zi Geld 123,2. (parais pgrats)

poradz 25,10. 118,1,3 etc.

para^iri f. Fenster 126,8; pglo-

#iri 123, 12.

pare II es scheint; spare 29,

7,9,15,17. ni spare 119,

12 vergl. mparko. Aor. l'i

pQru 123,3.

Parisa mdnnl. Vorname. D. al

Parisa 84,19.

parte f. Tell, tu uno ~ aufeiner

Seite 126,9. PL ports 128,

25; pgrtso 17,13.
°

pasa (unveranderl.)ye(fcT 120,1.

pasku II weide, kal'l'i paskg

65,6.

Paste f. Ostern 61, 1. 68, 1.

pat IV erdulde, leide, va s pato;

96,137. ni potsuj 84,15;
tsi pgtstis 84, 14; pgtsiro;

125,3 (auch pgtsosku).

patg Gans 122, 9, 22°(in Mona-
stir Enle).

patrudzets vierxig 124, 1. pa-

trudzgts 11,9.

pe s. pi.

p§an§ Feder, PL pe,anile 120, 8.

pen s. puno.

per Haar, PL perl'i 45, 7, 8.

96,145. peril' 123,7.

per<5»ikg Rebhuhn 27, 9.

pefivoli f. Garten 98, 8

peskar Fischer 108,9.

pesku Fisch, PL pSstil'i 119,28.

peskese f. Geschenk, PL pes-

kesile 122,25.

pi anf 10, 10 etc.; pi lung bei

Mondensokem 96, 12. pi la

unter 84,18. pe la 98, 11,

12. pi la poartata 45, 1.

pi tu 5,11. 11, 3. 49,5; s.

pri.

pidukl'u Laus 36,10.

pikg Tropfenj Brookchen 126,5.

Schlagflvfi 69, 2 (die gew.

Form fur die erste Bedeu-

tung ist kiko, fur die zweite

ist kikg seltener).

pikurar Schafer 83,9,11.

Pina Familienname 64, 9.

pindzer n. Fenster 11,2.

pines Kleingeldy Geldstiicke, die

als Patengeschenk gegeben

werden 108,9.
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pingu III stofie, Aor. pimpse

23,4. 123,15.

Pipo weibl. Vorname 25,5.

piridesku xwitschere 96, 66.

Pirpiruno s. p. 130.

pirusano Vollhaarige, Haarige

12,16 s. p. 3.

pispelesku bestreue , Impf.

pispele&m 22,17 (bespritzen).

pisti iiber 1, 5. 2, 9. 3, 7 etc.

pistipsesku glaube 54,7. 86,10.

pitg Kitchen 16,6.

pitr^ku II schicke 40,5. 51,4.

s te pitrekii ich schicke dir

45, 4 (te erklart sich daraus,

dafi pitrekii in der Bedeutung

begleiten den Ace. regiert)

begleite 52,18,20.

pitrunikl'e f. Wachtel 9, 11

(per^ikg Bebhuhn).

piturnikl'e f. Rebhuhn 46,16.

piturikre 62,2.

pitsg Oeschlechtsteil von Mad-
chen, hohle Seite des Knochels

130,2.

pizuit verspottet 128, 13 (von

pizuesku).

plak II gefalle, ploku 126,12;
plokuro 126,8 (nurim Suden
gebrauchlich, sonst arisesku).

plek I beuge, biicke 22,5; me
aplikaj 57, 7. Aor. aplik§

kaplu 119,7.

plendze s. plungu.

plirutusesku refl. schwindsiichtig

werden 57, 12.

ploaie f. Regen 80, 3.

ploaskg Holxflasche 59,10. s.

p. 39.

plots§ Platte, Grabesplatte 61,

19. PL plotsle 127, 30;

plots de asime breite silberne

Schnallen 6 4, 1 2 (PL ploatsile).

ploskgnesku platze, explodiere

°54, 6.

plgtesku bezahle 50, 16. 119,

28. pgltesku 123,2.

plung Klage; d$ade un plung

119,24.

plungu III weine, plungu 18,

9. 68,9. plundze 68,11,13.

splundze refl. 41,1. Impt.

plundz 112,16. klage 49,1.

pl^ndzi 101,14,15.

pl'ago. Wunde 97,8.

poark§ Sau 130, 7. Gen. a

pQarkel'i 30, 6.

poart§ Thure 13,20. 23,2. PL
portsile 47,12.

Pole f. Konstantinopel 127,27.

polem Krieg 120, 7\

politie f. Stadt 95,20. politic?

121,7,8. 122,22.

polo Windel (poalg Schurxe,

Schofi) 15, 8."

pom Obstbaum'Pl. pon 122,16.

pom§anu (spom§an) Leichen-

schmaus, Totenfeier 40 Tage
nach dem Tode p. 203.

Pork6pulosSchweinesohn(N&me)

121,6.

porku Schwein G. a porkului

30,8.

portsu (pgrtsu) Ziegenbock 1 30,9.

pot II kann; nu pots du bist

krank 43, 6. nu putui ich

vermochte nicht 120,6 etc.

podure f. Wald 121, 9, 10.

poduritsg 93, 6.

pohnie f. Stall 76,4.

pol§#iri s. para/Hri.

pglokorsesku bitte 10,3. 62,23.
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119,21. poroklosesku 125,1.

poroM'isesku 129,20.

pgltesku s. plotesku.

pomont Gedenkfeier fiir die Ver~

storbmen p. 203.

P9n9 s. pung.

pongtor Bock 64, 2.

por&dz s. par&.

porekl'e f. Paar. PL porekl'i

°122,4.

porinte m., PL porints Eltem
°40, 23. 115, 12. porintso

29,13. 87,4.

pormi# Marchen 118,17.

porgklgsesku s. polokorsesku

porpode f. Strumpf 127,5.

pormoteftu Kaufmann 66, 4.

V. po(>motefte 111,5. PL
pormoteftsi40,9. promoteftu

118,2. 121,1.

pgrumbu Tauber 10,6; porumbg
Taube 10,14. purumbu 120,

6. PL pgfungl'i 98,7. purung

22, 19. 127, 19 (Sg. auch

purungu).

poryitsg erster Besuch nach der

Hochzeit p. 40.

pos§ Pascha 24,4. posolu25,4.
,

pozare f. Marktplatz, Markt 9, 5.

pazare 123,3. pgzaoe 110,12.

pragu Schwelh 99,10. 128,3.

Thiirbalken 128, 3.

pras Fleischzuriebel 127,2.

pravdo Vieh, PL provdzo 89, 6.

pre s. pri.

preftu Pfarrer, Pl.preftso 36,13.

pri aaf; pri un munte 21, 1.

pri dz§ano 43,17. pri tine

17, 3. misusesku pri un
dzone verlobe mich mit 14,5.

pre fund am Boden 127, 18.

vergl. pi. pri la poarto an
der Thiir voriiber 23,2. pri

tu munte 55,9.

prift^aso Pfarrersfrau 92, 8.

primnu I refl. gehe spazieren

13,2. 60,3. 96,61. 89,9.

primov£aro Friihling 60,12.

prin iiber; imnd prin pozare

118,1.

pripsit hiibsch 95, 37.

prisinate f. frisckgriine Stelle

auf einer Wiese. PL prisi-

ngts 71,10.

prot erster 66, 20.

prota adv. friiher, ziterst 61 r

38. 119,8.

prohtisit verlassen 42, 4.

promgtar Schneider 40,11.

promgteftu s. pgrmoteftu.

promotie f. Ware 118, 4, 12-

123,3.

pruksenit Abgesandter, Heirats-

vermiUler 95,13 (proksenit).

prukupsesku gedeihe 30, 3.

prundzu Mittagessen 96, 91, 93.

psin s. putsin.

puJgao f. Schurze 91, 12. 101 r

12. pureaQ 11,12.

ptilbere f. Staub 39, 15.

pulg mannliches Olied, gewolbte

Seite des Wurfels 130,2.

puTii Vogel 5, 3. artik. puillu

9,10. 43,18.

punte f. Briicke 65,14. G. a

puntil'ei 96,48.

pungo Beutel 31,9. 112,6. 128,2.

pure&o s. puJiao.

^urikFloh 36,7. 127,14.

purint&t Tiirke p. 100 (eigentlich

jemand, der in der Fastenzeit

Fleisch ifit).
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purnare m. Eichenbaitm, Schar-

lacheiche. PI. purnori 64,4.

purtsel Ferkel 121, 6°. 130, 7.

purtselus Frischling 121, 6.

purumbu s. porumbu.

pu()U(>ie f. Trost 105, 12.

pususesku sterben (von Tieren

gesagt) pususi 120,8.

puskl'e f. Pest 95, 52.

putsin wenig; psine kgs kleine

Hauschen 126, 4 (putsun).

putsu Brunnen 127,5. puslu

127,21.

pun[o, l)Praepos. bis; pun tora

21,9; pgn di un 95,56; pun
di musata bis zur Schonen;

p^n 100,2. pono, la 52,19.

2) conj. pun§ zyino 26,3.

55,13. pong zying 118, 11.

pon s undreagg 95,50.

pundzg Leinwand 124, 1.

punef.£ro*27,4. Esserc 122,21.

r (f) q.

(Siehe auch

raze PI. Kleider 125, 5. I

rihate f. Ruhe, Behaglichkeit

119,13.
!

Riv6nt Landschaft in Albanien !

101,1.
I

roamigul kaue p. 100 (arumigu).

rogu I bitte, roagg n te 38, 3, 4.

rgkoare f. Kdlte 60, 1 1 (arkoare).

rgu s. argu.

rudzindt verrostet, sonnver-

brannt. V. rudzinate 62, 22

(durch langes Umherstreifen

in der Welt rotbraun ge-

wordener Mann),

rudzino Verwesung. D. a rud-

zinel'ei 114,10.

unter ar-)

rugii wilde Hose, Brombeer-

strauch. cf. pugii.

rugozino s. aruguzino Schilfmatte

120,13.

rusal'e pi. f. Pfingsttotenfeier

p. 128.

rusatg rot geschminkte 12,20.

rusatsg rote Schminke 12,25.

14,8.

rusine f. Scham, Schande 84, 15.

rusune 103,13 (arusine, ar-

sune, arsune).

ruse s. arud.

ruu n. Flufi 4,8 (artiu).

^ugu Brombeerstrauch 107, 1.

cf. rugii.

s.

s = 1) so daji.

2) ts dir s. tu.

3) se sich.

4) si wenn.

sa s. sgu.

sahate f. Stunde 121,5 (PI.

sahgts). tu treja sghate de

nQapte52,2. ng sghate 11 3,8.

sak Sack 87,7. 120,14; saklu

di orfonie 50, 9. cf. Anm. 50
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p. 67 (glar ku sak Erznarr)

mit Pelz besetzte Jacke der

Frauen 40, 12. PL sakuri.

salbit gelblioh 37,2. 38,2.

sap I grabe. Impf. sgpa 96, 49.

sarandung 80, 2.

sare f. Salz 59, 5. 84, 4.

satrazam Minister 119, 1, 3, 4.

sbor s. zbor.

se (si) sich; Ac. se kalkg 91, 6.

si skul§ 36, 2. si skularg

96, 41. si skuld 16, 4. s un-

soarg 28, 7. sngrg^aste 38,9.

vor stimmhaften z: z duse

119, 28 etc. D. skuntg9,10.

14,7. D. PI. sfak 9,4 etc.

(meist D. ethicus). D. PL
$s 9, 3. 96, 83. vor stimm-

haften zbagg 86,18 etc.

s$arg Abend.

s$ate f. Dvrst.

Sed6r Familienname. al ~ 72,4.

semnu n. Zeichen 24, 1. Mutter-

mal 122,10.

sevdaie f. Liebe 52, 25.

sfurlo Kreisel 130, 5.

sgrum I erwiirge 123, 10 (gew.

zgrum, auch zgurunesku).

sholie f. Schule 40, 7. sholig

122,13. skolig 121,6.

si, sg 1) wenn i si nu 85, 11

gekurzt zu s : s mupapem
111,10. snu vruris 15, 12.

s easte kg im Falle, dafi

1 1 8, 1 1 (s furi kg, s fgrg kg).

2) sieh s. se.

3) dafi s. ta.

sidzade f. Teppich aits Wolle

119,19.

sifter (Habicht) Taube 10, 8;

Tauber 48, 4. skifter 32, 15.

silviu Oypresse 32, 18. 45, 9.

simie f. Taschentuch 4, 6, 7. 22,

14. simie 59, 7. 122, 21.

sgmie 90, 4.

simnSdz bezeichne 122,3.

sin n. Brust, Busen 19,7. 90,2.

PL sine 18,12.

sinduke f. Kiste 58,8. 122,6.

sunduke 32. 3 (sinduke,

sfinduke Krusevo).

sintu (simtu) IV merke-, nu si

sints$& sie ham nicht ins

Bewufitsein 126,7. sintsirg

1 26, 5, 6 (im Norden sgmtsu).

sinie f. kupfemes Gefafi p. 130.

singur allein7,4. 8,1. 119,3.

sungru 125,3,4. 126,5.

sirmakase f. Platte mit Lochern

verschiedener Orofie p. 62.

Siveri Familienname, al ~ 1 1 ,4.

skafg Schale, Beeher 119,31.

skamnu Schemel, Stuhl 45, 6.

Thron 1 1 9, 33. skamnu Bahre

112,11.

skapitg I (von der Sonne gesagt)

geht unter 82,2.

skarg Treppe 122,11.

skl'au Sklave, Diener 96,16
(skl'au).

skol (skol) I erhebe; skol m§asg
hebe den Tisch auf, decke ah

(hange ihn an die Wand)
46,19.

Impt. skoalg stehe auf 1 0,

11. 52,13; in derselben Be-

deutungrefl. skoalg n te 53,2.

skulats vg 122.21. skulats

110,4.

skolig s. sholie.

skopo Absicht 119,25.

skot (skot) III zielie heraus.
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Impt. skQate 31,9. Aor. skos

4,6. sko&ses 123, 5 (skosSs

im Norden). skoase 84, 20.

skoase 1 1 8, 4. Part. Perf.

skos: vgptos 108, 15.

skri&t geschrieben, suntu skriate

118, 12. skriato gemalt 56,4.

skriu I schreibe. Conj. skrie

57, 18. Aor. skriaj, aber

skriirg 123,3 nach IV.

skumpu teuer, lieb 53, 2 etc.

skutikg Lumpen, Fetzen 126,3

(nur im Siiden).

skutur I schuttele 127,7.

skunduritsg Brettchen 127,24.

skunt§al'e f. Funken 128, 17

(skuntel'e).

skifter s. sifter,

skitfu Junggeselle 32,17.

slabu schwach, schlecht 123, 14.

SQakrg Schwiegermntter. D. a

so&krel'i 30, 5.

soare m. Sonne. V. so&reli ng
"
126,1. PL sort 28^14.

soatsg Freundin, Oefahrtin. PL
SQatsile 1 5, 5. 81,5. Rivalin

95,32.

sojfe f. Familie, Sippe 26, 9.

Art 123,11.

sokru Schwiegervater. D. a

s6krului 30,7.

somnu Schlaf 10,15.

somulaj dunkelfarbig 101, 11.

sone f. Ende 119,21.

sor[g Schwester; frati ku sorg

9,8; sor ku frate 63,2; frate

ali sorg 102,5. V. soru 88,

5. PL sur6r 18,15. surori

85,6. surgri 122,5. 126,3.

sotsii Genosse. PL sots 65,12.

sotsl'i 84,13.

sg dafi; 1) sg ts adar, sg n,

sgl', sg skoalg, sg ntr^abg,

va si A dormu 10, 15.

2) s vor VokaleD und
stimmlosen Konsonanten s

aibg, str^akg, sliibg (m, n,

1, r sind nach s stimmlos,

zuweilenkannman im Norden
von solchen, die viel Bulga-

risch sprechen , auch z m
horen).

3) z vor stimmhaften Kon-
sonanten zvindg, zyin, zdau,

z bagg, z gr^askg. (Ausge-

nommen sind natiirlich die

Gegenden Za^ori, Olymp,

Aspropotamus, wo d, b, g
anlautend stimmlose lenes

sind.)

sohate s. sahate.
o

sombgdg s. sumbgdg.

sgngtate s. sungtate.

sgngt6s stark, solid 96, 39.

sgrbotoare f. Feiertag 32, 12.

40,17. 121,9.

sgrine f. Platz, wo das Vieh Salz

erhdlt 68,22. PL sgrin 69,19.

Sgrung Salonichi 123,3.

sou sein, frate sgu 124,2 etc.

gew. su: frate su 66,23.

bgrb&t su 96,123. domnu
su a $apel'ei 119, 2 3 etc.

D. a domnu suj 123,3.

a tatg sui 30, 4.

f. sa, mg sa lui a bgsil'§ului

122,6,7.

D. a mul'eri saj 121, 5.

123,5,6.

sgu ersetzt durch das Per-

sonale: fratele a lui 66, 14.

la guvgT 123,1.
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sur§rile a l'ei 122,7. kaplu

a l'ei '122,17.

sora lo ihre Schwester 126,6.

Doppelt bezeichnet: mg
sa lui 122,7.

spindzur&t aufgehangt, angehangt

59,10. 70,7. 71,12.

spomgan s. pomganu.

spglgtor^asg Wascherin 122, 6.

spridzur I ich schwore. beschwore

96,115.

spun III (aspun) sage, xeige,

teile mit 50,1. 57,14. as-

pun6m 9,14. Impt. 83,11.

Impf. spungd, 95, 24. Aor.

spus 118,17.

spurg Asche, glimmende Asche

64, 9 (sprung).

Stamula Name eines Maultiers

67,23.

stau I stehe, stai 43, 2. 58, 1.

stom 59,2. Impt. stoi 95,76.

Aor. stgturg 120,12.

steao f. Stern. PI. stele 11,7;

st^ale 29,9.

stingu III losche aus. refl. er-

losche. va s te stindzi ditu

sots 114, 15 (gew. astingu).

stismg Mauer, Wand 119, 10

(stizmg).

stizmusesku mauere 96, 141.

sto f. heilig. sto Mgrie 10, 3.

°74,3.

stgi s. stau.

stgmgng f. Woche 50, 7. 113,13.

strane f. PL Kleider 63,7. 122,

19.

streahg Vordach 118,12.

stri auf; fg stri kale komme
auf die Strafie hinaus 31, 7

(stri uber, oberhalb).

strigare f. Sehreien 119,30.

strigii I rufe, schreie 96, 10.

strungg Hurde 64,15. 69,15.

strumbgtate Verkehrtheit 119,

22.

strumbu verkehrt, schief 119,28.

strunguIIIumschliefiefest,mache

enger 18,13. 53,6. 108,14.

Aor. strumpsu, struns, stres.

su s. sum und sou.

Sufie f. Sofia 95°29.

suflet n. Seele 49, 10. 127, 3

als Kosewort gebraucht £
suflet a m§a 11, 15.

suflu I wehe 11, 3.

sufrets§ao f. Augenbraue 26,7.

Augenhohle PI. sufrunts§ale

29, 8 (auch sufrundzeale).

sufro Tisch 119,10.

sugii III sauge, sauge 96,156.

119,23. Aor. supsu.

sulg Spitxe, Ahle 124,6.

sum unier 22, 11. 60, 5. sun ng

22,12. su streahg 118,12
(suntu).

sumar Saumsattel 46, 17.

sumsoa^g adv. unter der Achsel-

hohle 109,7. sunsoarg 123,

13.

suptsure dunn, fein 25, 5

(suptsire).

suratg s. supatg.

suroritsg Schwesterchen 127,28.

surgfesku rasiere; Impt. supa-

f§& 106,1.

surpu I werfe aft 84, 16. su(;upg

106,6.

sursesku rasiere, sursestsi 29, 3.

Conj. sursgaskg 29,2; suo-

sestsi 106, 2.

Sufikg weibl. Vorname 101,3.
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supatg Gevatterin, vertrauliche

Anrede an Jugendgespielin-

nen und speziell an die Hoch-
zeitsbegleiterinnen der Frau
103,3.

su(>af§a s. surofesku.

suoupii s. surpu.

susit s. isusit.

suskir I seufze 96, 76.

suskirare f. Seufxen 50, 3.

suto Hundert, trej sute di 11,

20. 122,21.

sutur I sdttige 96, 98.

sumbgdg Sarnstag 89,7 ; sumbgtg

103,5. sombodo 36, 1.

sunduke f. Kiste 32,3. s. sinduke.

sundze m. Blut 55, 22. 121,

10.

sungtate f. Oesundheit 11,2.

113,5. sonotate57,19. 63,6.

8.

s 1) D. Sg. oder PI. von se.

2) si und.

samindoil'i die beiden 119,5,26

(wird vielfach als ein un-

trennbares Wort aufgefaBt).

s. amindoi-

sapte sieben 67, 3.

sarpe m. Schlange 37, 8. 90, 2.

PI. serk 122,16.

sase seeks 96, 53.

sedeare f. Sitzen 61, 32. Ill, 7.

sedii sod II sitze, wohne, bleibe.

sedz 81,1. sod 45,7. sodz

111,16; Impt. sedets 61,31.

Aor. sedzui 23, 3.

Ger. sedzundaluj 123, 14.

si, sg und, auch 3, 11, 13. 4, 4.

10,8 etc.

so 5, 9 etc. (namentlich

in Albanien, auch Monastir,

verbreitet).

s 1,6. 5,7 etc. zvorStimm-
haften z doi 28, 1 3. 68, 2 etc.

so, s (auf dem Olymp)

18,9.

siak Mantel aus dickem Woll-

stoff 50, 9 (fur saklu).

siak, suyak ist ein grober,

weiBer Wollstoff, der von den

Frauen selbst verfertigt wird.

sil'e f. Pliisel, feiner Schmutz
128,5.

simie s. simie.

sintesku refl. zogere, saume.

me sintii 120,5,6,6.

Skodra Skutari 67,2.

skombg FelsblocJc 122,1,25.

skret verflucht 84, 7 (Luder!).

skretuesku mache leer, verbde

55,3.

skurtu klein, Jcurz 10§, 13.

skuptg 105,8.

sktirtitso Los 130,6.

skin Dornstrauch 107,7; Orate

PI. skinl'i 120,9.

Skiperie f. Albanien 102,3.

soput Rohren-Brunnen , einge-

fafite Quelle 52,19.

sg s. si.

sgmie s. simie.

stire f. Wissen, Klugheit 1 1 9, 2.

stiu weifi, kenne 2,6; te stiu

ich kenne dich 22, 7. stsii

86,3. 106,3. stsie 106,5.
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49, 4. stim 122, 22. stsits

96,22. Conj. stibg 119,24.

stsibg 96, 1 37 (Aor. stii und
stsiui).

stitit klug, weise 119,1.

Striglg Hexe p. 123.

sungru s. singur.

suts IV drehe, wende; sutsg ts

fatsa 19,4. sutsg la gine

74,3. Aor. Sutsii 22,2 (sut-

sui).

sutstit gedreht 103, 10.

t.

ta s dap, damit 6,3. 10,4.

61,33. 120,5,11.

t$a s 29,2. 97,3,4.

tg s fakg 36, 5. to sg n

beau 57,8.

tra 8 4,8. 12,11. 20,9.

55,13. 119,5. tra si 126,9

(auch tri si, trg si).

ta deine s. tgu.

tablg Tricktrack 130,1.

tahtabfk Wanze 36,9 (tartabik).

taBina adv. friih 82,6. 98,3.

120,11.

tajfg Festzug, Hochxeitsx/ug 36,

15.

tak II schweige. Impt. tats 17,

11. 56,5. 105,3. Aor. tgkti

126,6. refl. 119,9.

Taku Demeter 64,10.

talar n. Fafi 127, 10. PL talari

124, 1.

tal'u I schveide, haue ab, schlachte

;

tailu 120,2. taLe 85,11,16.

tal'g 87,9. Aor. tgl'6 120,8.

Tanka weibl. Vorname 113,7.

tare ein solcher, der und der

123,3. vergl. ahtare.

tasg Untertasse 127,25.

tas tu bis %u 119,21. vergl.

trgs tu.

tatg Vater artik. tata 15, 12

(tatalu, tatlu); tate 112, 19

(art. tatele).~Voc. tati 90,3.

D. al tate 113, 6. PL G. a

tgtMlor 40,10.

taur n. hoher Berg, tdurli 1 23,1

(kommt wohl Dur im PL vor).

tavlg Tisch 125,2. Tricktrack

130,1.

tayaui s. yanisraata.

te s. tu.

t§a s. ta.

tetg Tante 120,3. G. nip6t ali

tetg 102,7. 112,4.

ti fur, zu; ti pgrddz fur Geld

25, 10. 101,3. 114,7. ti

nveastg 119,21. ti a b$are

um zu trinken 19,8. tg 29,4.

11, 11,12. 95,15, 16. 96,

128,131. 105,9. tg la 29,

4, 5. tri tsi hare 50, 7. tri

a b$are 20,5. trg 24,5,7.

45,14. 63,9. 81,2. 119,3.

trg ndao dzule nach einigen

Tagen 123,3.

tihi Schicksal$gottin\). 121. trejle

tin 121,4.

Tina weibl. Vorname V. Tino

41,1.

tindu III spanne aus. Impt.

tinde 20, 1. 127, 12 (Aor.

tinsii, P. P. tins).
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tindzere f. Teller 127,11.

tine du 8,4. 9,11. s. tu.

tiner jung 95, 18.

tinie f. Ehre 33,4.

tinisit geehrt 128,13.

tipsie f. Kuehmbrett 88,11.

tisagg s. disagg.

Toda mannl. Vorname 109,4.

tok Zins 119,17.

topal Hinkender p. 188.

top§ Ball 130,5.

tora adv.jetzt 10, 16. 21,9 etc.

tornu I schenke ein, wende, gebe

zuriick 118, 8. refl. komme
wieder, kehre um 43,13,16.

49,18. 95,67 etc.

tot s. tut.

to e. ti und ta.
o

tgl'at abgeschnitten 127,10.

tordz Kleie 128,25 (torts).

tos tru bis zu 61,28.

t§t6n s. tato.

tou dein 11,13. Bus§atou67,13.
°
vrutlu a tou 52, 7. °117, 11.

tatu dein Vater 88,2; tata

48,4. D. a sokru tui 8,3.

Pl.skl'ai atoi 96,16.119,

2. subst. a toi die Deinigen

122,13.

f. a ta fumsal'e 65, 4.

fiil'a ta 108,6. sorta 122,

16. mgta 48,4. frunt^a t§a

95,76. frumtea tao 12,21.

D. a soakre taj.

PL lukrurile a tale 117,

12. subst. a tale 21, 10.

Possessivum ersetzt durch

Personale: efeudiats 123,12.

toun Miicke 36, 13.
o *

t§vane f. Decke (davane).

tra so s. ta s.

trag III ziehe. tradze korlu

zieht der Beigen 39, 1. trag

zahmete erirage Miihe 51, 8.

trgdz^m 51,17. Impt. tradz

di ng parte weiche aus 128,

20. Aor. trapsu ieh eilte 61,6.

trapse sie eilte 122,20. me
trapse er f. . . mieh 23,8.

trandabotan Name einer Blume,

vermutlich Nieswurz 28, 1.

trandanlg Rose 47,8. 83,4.

trunddfilg 12, 4 (Betonung

auch trandaffig).

trandafir Bosenstock 60. 5. 90, 1.

trap n. Schlucht, enges Thai 72,8.

trastu Sack, Tasche aus der

das Pferd die Oerste frifit

84,17.

tre in. tre, apg im Wasser 65,

15 (steht fur tru).

trgambur I zittere 96, 1 59. Impf.

trimura 101,9 (trambur).

trej drei 11,9. Pl.f. treile83,l.

a treia oarg zum driiten

Mai 123, 9f

tu treia sghate um die

dritte Stunde 52, 2.

trek II gehe voruber, gehe hin-

uber 97,4. Conj. tre,ako 3,9.

72, 11. Impf. tritse&m 45, 1.

Aor. trikui 21,3. 23,2.

tri s. ti.

trimura s. tr$ambur.

trindare f. Stuck von 30 Para

27,1 (trundare).

tro s. ti.
o

tros (tu) bis an, grade an 68,

°20,26. 94,7. tastu 119,21.

tru s. tu.

trup Rumpf, K6)"per 114,11.

Stamm 32,8.
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trund&filo s. trandafilg 12,4.

tpimedzii durch Sticken oder

Weben bunte Streifen her-

stellen. Impf. tpimam 104,5.

ts s. tu.

tsa fur dzgts$& 125, 4, 6. s.

dzuk.

tsal s. atsel.

tsap Bock 68,24.

ts&reva koniglich, herrlich 75, 2.

ts$al s. atseU.

ts§ap§ Zwiebel 15,5.

ts§arg £Hfe, ifotfm 95,87.

ts§arg Kerxe 68,16. PL tseri

112,9.

tsel s. atsel.

tselar Keller 118,15.

tser Himmel 29, 9.

tsets /wr dutsSts s. duk.

tsi 1) rel. der, die, das etc.

5, 10 etc. mit Auslassung

einer Proposition: tu ksgane

aist§ tsi Him 96, 34. sase an

tsi lukr&t 96, 109. hoaro, tsi

er& fratele das Dorf, wo
124, 5. munte tsi er& der

Berg, wo 125, 4.

2) interrog. was 2, 1 etc.

(wer kare).

tsin, tsun II halte; tsin minte

denkst du daran 22, 10. 55,

13. tsun 63,3. 89,3. 113,

2. Conj. tsino 14,7. Impt.

tsine 17, 15. Impf. tsin$&

120,12.

tsindz§ts fiinfxig 118,4.

tsino; Abendessen 1 1 9, 1 0.

tsints[i 24,6,7.

tsir Sieb artik. tsiru 127,7.

tsisprgdzatze funfxehn 122, 12.

tsisprots 95, 6.

tsitate f. Ruine, Festung 95, 31.

tsiva etwas, nichts 70, 2. 71, 4.

tsgl s. atsel.

tags II webe. Impf. tsosgam

104,6.

tsun s. tsin.

tsutso Brustwarxe, BrusL PI.

tsetse 15, 5. 18,8. 27,10.

53, 6. tsutso, 96. 98. tsuts

103,11.

tsakgr Schielender p. 188.

tselnik Fuhrer einer Hirlensippe

120,10.

tsepkindzi Schneider, der die

mit Schnuren besetxten Jacken

verfertigt p. 64.

tsersie f. Markt, Marktstrafie

85,1.

t&ibuke f. turkisclie Pfeife 38,7.

127,21 (tsibuko,).

tsildisesku verwirre; metsildisii

di minte meine Sinne ver-

wirrten sich 17,4.

tsintene PL f. Unterhose 111, 8.

tsinus§ Asche 118,9.

tsipune m. 56, 13. Untergewand

ohne Armel, auch sigung ge-

nannt.

tsitsor n. Fufi, Bein; tsitsorlu

39, 3. PL tsitsoare 32, 11.

40,16. 68,13. tsitsoarlell9,

10. tsitsoaro, 96,81. 119,

12. tsoare 58,11. 126,7.

tsobanbas Oberhirte 40,13.

tsudisesku wundere, refi. Impf.

s tsudis§£ 95, 77. s tsudisi

119,20 (tsudusesku).

tsumcj Beule, Oeschwur 120,

14.

tsupre*k f. PL Schnalle (am

Gurtel derFrauen) s.Tafell.
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8,6. 82,7,9,12. tsuprekl'e

steht fur tsuprekle (Sg.

tsupraku eine Halfte einer

Schnalle).

tsur m. Seite des Knbchds beim

Spiel 130,2.

tu, tru in, nach, auf; tu pat

in den Boden hinein 1, 8; tu

od§ n in mein Zimmer 3, 8

;

tu ung zamang xu einer Zeit

5,1; tu tsi worin 12,19;

tu yurgane auf die Decke

53, 1 ; tu an im Jahr 96,

164. tru fatsa n auf meine

Wange 13,10.

tu du 46,1. 61,9. 92,1. gew.

tine 8,4. 9,11 etc. D. tsie

119,12. a tsia 112,8 etc.

uts dau 55, 10. tso zbur§

119, 17. tso spun$°£ 119,

15. nu ts 13,16,20. 52,7.

99,13.

s: s nu sHibg 52,6 etc.

z: z dede 24, 6, 8 etc.

Ace. te, ti.

PL N. voi verstarkt voja

62,21,23.

D. a voaua 122,25. vo 15,

14 etc.

tufeke f. Gewehr. PL tuM
67,10. 121,10.

tui s. tgu.

tulo Baekstein 118,10 (tuvloj.

tundu III schere. Impt. tunde 1

119, 19. Aor. tunse 119,

20.

tunuzg f.aus Tunis stammend 59,

11 (so erklart, aber fraglich).

tupor n.Beil, artik. tuporu 127,

8. PL tupoarg 120,12.

turistg Sennhiltte, Platz, wo die

Schafe zusammengetrieben

werden 72, 1.

Turku Tilrke 64, 15; pi la

Turtsilor domnarae 50,15.

turkipsesku bekehre %um Islam,

refl. werde Muhamedaner 85,

10,17. Impt. turkips$a" te

85,12.

turm§ Herde 46,11.

turnare f. Wiederkommen 49, 6.

turngturo Ruckweg 67, 4.

turto Weipbrot, Art KucJien 16,
7.° 28,4. 83,14. 127,31.

turundzie orangefarben 11, 12

(messingfarben).

tut 1) alles, ganx 5, 9 etc. die

Formen mit u sind die ge-

wohnlichen. PL tuts alle,

Gretsl'ituts 64,15. G.tutul6r

95,61. D. a tutul6r 120,

12. atut6r 126,4, satzbetont

auch tots 66,13. 95,58,81.

109,9: sots.

f. tut9 5,5. 17,12. 94,5.

96,12. toato. 95,63.

PL tute 11,5. toate 117,

12. neutral Sg. tutg 121,5,

7. PL tute 120,13.

2) adv. tot immer, in einem

fort 96, 123; tut immer 123,

12; ebenso 119, 2; di tot

dwrchaus nicht 126,4. ku
tut ats§& obgleich 123, 4.

tot aisto mintsg ganx dasselbe

Ooldstiick 119, 18. si ku tut

aus mitsamt dem Alten 108, 5.

tutiputg Vermogen 121,10 (tuti-

pute f.).

tumbare f. Mantel (aus Ziegen-

haaren) 42, 6. p. 61.

ttimpuno Trommel 61,11.
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u.

u s. el.

ub6r n. Hofmauer 2,9. 14,3.

Hof 49, 7. PL uboargle 32, 7.

udg s. odo.

udzak Herd, Herkunft 95,17.

ul s. el.

umbrg Schatten 120,1.2.125,2.

umplu II Conj. umplo 28,9;
Impt. umple 28, 6; Impf.

umpl^a 61, 22. Aor. urn-

plus 78, 5. umplu 88,20.

95,46.

umtu Butter 40, 14.

un ein, uulu 119,23. D. unui.

f. uno mumo 66,1; ung

oaro ein Mai 88, 15; uu oaro

einmal 96,152; uno si uno
im Nu 123,12. ung meist

no: 1,1. 2, 2 etc. D. unei,

unoi.

uno adv. s. di pre uno,

umpreuna xusammen.
urdin BefeJd 119,33.

urekl'e f. Ohr 30, 6. PI. urekl'i

122, 19 (ur§akl'e).

url[u I heule, schreie.

urmo Spur, Hufspur. PI. urine.

127,27.

urmesku breche auf. Aor. urni

126, 4, 6 (hangt nicht mit

urmg zusammen, sondern ist

ursesku befehle, beliebe; ursga

analtu komme gefdlligst her-

auf 52, 9. ursits de sedSts

61,32; uosga di sodz 111,6.

tsi ursestsi was befiehlst du
96,15. Aor. ursi 96,87.

i urso Btirin 123, 1.

urut liaplich, schlecht 120, 2-

urnitQ, 105,11. urgt 61,3;

/rut 126,2.

uskat trocken 59,11.

uso Thiire 15,7. 32,8. 99, 10.

usa 18,3.

Uvreu Jude G. Uvrejlor 76,5.

n.

ul' s. el.

umpreuna adv. xusammen 95,4.

umprustedzti rivhte auf 96, 113.

vergl. mprost.

un- als Vorsilbe s. auch n-.

u]n in, nach ; n vale 1 5,8 ; n doaug

17, 13; n wird m vor Labial:

m pade etc.; ii vor p:,k : iikap etc.

unaltu 1) adj. hoc/? 57,2.

2)ndvMnaufl 22,20.s.analtu.

un6k ertrcinke 58,3,5; Impt.

anekats 65, 15.

ungltsesku erhohe, hebe hoch.

Aor. angltsg 103, 15.

unsor s. nsor.

untunu erster 28, 7.

unvgpsesku fdrbe 95, 64.

unvgrtesku s. nvgrtesku.

unyiedzu werde lebendig. un

unyiaj 95, 93.

unfits s. nkatsii.

uuk- s. nk-.

un s. ioii.

us s. se.
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va s. voj.

vai! wehe! 16,1. 69,16.

vakg Kuh, G. vakgl'ei 119,24.

PL vake: kulakg 75, 3 (gew.

vote).

vale f. Thai, Bach 15,8. 67,14.

vampir Vampir p. 122.

varakiu vergoldet 11, 5

vasil6 Konig 126, 1, 11. s.

vgsil'gu.

vasilik6 m. Basilikum 98, 9;

vasil'ak 83,3.

vasfliso Konigin 125,

1

vasilopul Konigssohn 125,2.

vasil'6pulg Konigsiochter 1 26, 4.

vatom I tote 65,13. 121,10.

z vgtgmarg sie wurden getbtet

68,2 (auch vatgn).

vatrg Herd 33,3; vat(>o 112, 2.

vdzis s. iug.

v$arde grun 57, 4. 119, 9;

verde 128,23; vepde 104,5.

PL f. verdzg 71,9.

v§arg Sommer 9,10. 65,1.

vedu. II se/&e 6, 3 etc. Aor.

vidzui 2, 1. 3, 1 etc. Ger.

vidztmdalui 113,10. 118,9.
119,° 21. 121,10. vidzun-

dalui 124,2. 126,9.

vedug Witwe 115,4. 123,2.

vegl'u s. avegl'u.

vek'lu alt, f. v^akl'e 123, 1

(vleku).

ver Ohrring 42,11. 58,12.

ver (wahr, echt) ersten Grades,

kusurine vere 11,8.

versu I giepe aits, verschutte

28,6. 128,5.

Weigand, Aroinunen IL

vesku II bekleide 126, 3. s.

nvesku.

vesktit bekleidet 126,9.

vestu n. Kleid, Jacke. PL
vesti 40,6; vSsturle 39,19;

vestupi 109,5.

vestemintu n. Kleidung 123,13.

vezfr Vesir 120
;
10.

vidzutg Aussehen 127,20.

vilayetef. Vilajet, Provinx 102,8.

Vilapde f. Berat, Stadt in Al-

banien.

vimtu n. Wind 128,25. vint

11, 3. PL vimturile 44, 3

(^imtu).

vindikl heile, zvindikg 66,22.

\indull verkaufe 50,14. 67,22.

vinet blau. vinetg Madchm mit

zarter, durchscheinender Haut

4,2.

Vinetie f. Venedig 11,14.

vinetsesku mache blau 4, 5, 7, 9.

viniri Freitag 89,6.

vinit s. yin.

vint 8. vimt.

vitsing Nachbarin 1 6, 3.

Vizir Ort in Thessalien 110,14.

Vlghutg Rumanin (im Konig-

reiche) 55, 19.

Vlgliie f. Bumanien 55,16.

voi will, Hebe. 1) voi ist die

gew. Form, vor 15,13 in

Albanien. (Fars. vreu [vor],

vrei, vr§a, vrem, vrets,

vrea.)

2) vrei 55,15. ver 126,10.

3) va dient zur Bildung

des Fut. va nerdzem 7,2,3.
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13,14. 19,11. 47,2. 70,17

etc. besonders im Siiden.

Die Bildung mit sg beson-

ders im Norden; va s mi

morito. 15,2,11. 43,17 etc.

ohne die andere Form aus-

zuschlieBen z. B. Ochrida:

va s mi alas 46, 4. va n te

aids 46, 5. Im ersten Bei-

spiel konnte s aus ts ent-

standen sein, doch sind dort

die Bildungen mit sg die

haufigeren, dagegen in va

zdgm 83,14 aus Samarina

ist z zweifellos ts dir. Die

Bildung mit vai, namentlich

vorVokal, gehort dem Olymp
und Centrum an: vaj mori

72,6.

4) vrem 9,7. 96,35.

5) vrets.

6) vor sie haben Verlan-

gen 18,16.

Impf.vrgam 122,2. vreai

12, 25. Aor. vrui, vru 23,3.

vrurg 95, 19. s nu vruris

wenn du nicht wollen wilrdest

15,12. (Ger. vrundalui.)

voj[ ihr s. unter tu.

vombir Vampir, Flederrnaus

p. 122.

vostru euer, sor a voa&trg 126,

2. PL a voastre 18,16.

vg euch s. tu.

v§rkolak Vampir p. 122 (vfr-

kulak, vurkulak).

vgrnu irgend einer (resp. nie-

mand) 119, 3. 120,10. di

vgrng Qarg niemals 77, 4.

118,8. vorun 96,146.

vgrste f. Alter 95,86.

vortesku walxe, drelie; mi vor-

tii 22,2. zvgrtirg sie wur-

den umringt 64, 5.

vort6s stark, krafUg, laut 108,

14. 118,9.

vgrtgkonitsg Art von Karussel

130,5.

vgrun s. vgrnu.

vgsilkesku koniglioh 6, 10.

vgsil'Qane f. Kbnigin. D. a

vgsiToaniTei 1 2 0, 1 2.

vgsil'gu Konig 120,1 etc. D.

a vgsil'gului 120, 6, 7. V.
vgsil'6 120,1 s. vasile* und
bgsilgu.

vgtgl&h Schlauch (von Ziegen-

°fell). PL vo-tolaE 124,7.

vreare f. Liebe 13,13. 117,

20. D. ali vreari 16, 1.

vrut lieb, Geliebter, f. IAeb-

chen 5, 7. 45, 2 etc. G. a

vputel'i 111,9. D. ali vputg

111,12.

vuloagg Wiese 120,9.

vulpe f. Fuchs 87,9.

yamandgZto'am<m£,yamandam$a
40,15. PL yamandzi 11,11.

Yanaki Johannes; G. lui ~
72,1. 101,10.

Yaning Janina} Stadt in Epi-

rus 66,7.

yanismata Johanniskrauter, mit

griech. Artikel. ta yani
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» yanismata 78, 1. Im Ge-
sange werden die Worter
haufig auseinandergezogen

(yanizmata).

yanitsar Janitschar 86, 21.

yaoyiou Quecksilber 103,4.

yatrfe f. Heilmittel, Arznei 11,

13. 88,5.

yatru Arzt 54, 3. 66, 20. PL
yatsurl'i 123,23.

yavgsesku lese 118,12.
yazgk! Schmach! wehe! 42, 1.

yazok§ Schaden, Ungluck 115,2.

yergking Schwan, (Cibertragen)

Braut 28,8. 32,2. yirgking

35,2. (Eigentlich Habicht =
to yegdxi, doch ist diese

Bedeutung vergessen, findet

sich aber bei Kavalliotis

189.)

yie f. Mle 96,72.

yiedzii werde lebendig. Aor.

yie* 126,12. s. unyiedzii.

yileke f. Weste 56,12. 64,2.

yilie f. Spiegel 127,29. lgyfg

37,7. 45,5.

yin n. Wein, art. yinul 26,

3

(gew. yinlu).

yin IV komme 7, 4 etc. Impt.

yin 8,1,5. 13,19. yinoll,

10. Impf. yinsa 95,13. 96,

85 (auch vin$a). Aor. vin

13, 21. 95,96; veniS 6,7;

gine vinit 83, 10; vinir§

69,15. 118,13. absol. Part.

Constr. vinitalui fitsorlu a

kasg cUs der Bursche nach

Hause gekommen war 123,6.

yingits xwanzig 127,30.

yine f. Weinberg 21, 1.

yiptu Oetreide 124, 1.

yirgonatg aits Jirgana(7) 9,1.

yis n. Traum 61, 3. PI. yise

123,9.

yitsel Kalh 75,6. yits§l 119,

23,24.

yiu Ubend 90,2. 95,69. 127,

15.

yultsedzu glanze 122,12.

yurdane s. gurdane.

yurgan[e m. f. Bettdecke 52, 14.

53,1.

z.

z = 1) s§ dap. zyin 19,1 etc. s.sg

2) ts, s, z dir s. tu.

Za^ore f. Zagori, Landschaft

in Epirus 102,6.

zahare f. Zucker 22, 1 7. zahgrlu

m. 128,8.

zahmete f. Milhe, Beschwerde

51,8.

zak§ Seite des Knoehels beim

Spiel 130,2 (kazakoj.

zamane f. Zeit, vergangene Zeit

5, 1. di zomane vor Alters

42,2.

zaoe f. fruheste Ddmmerung
103,5.

zbor n. Wort; aistu zbor diese

Rede 119, 29. PI. zboare

32,6. 51,2. zboaro. 96,32.

122,5. sbQare 125,6 (spor

in Zagori).

zburgsku spreche; zburgSti 119,

28. zburaste 60,9. sburgsku

22*
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*9, 3. 16, 9 (spurgsku). Imp£
zburd 95,43. zburam 16,9.

zgilesku schreie 99, 16. Impf.

zgil§ii 64,13. 122,9.

ziksesku iviege; trans. 123, 4

(auch ziyisesku).

zilipsesku beneide 1, 9. Impf.

zilips§6 126,1.

zinate f. Kunsty Geschaft, Hand-
werk 40,10.

zindzir Kette, Fessel 110,15.

znie I Schaden 17,7.

zon$ Qurtd. PL zone 126,8.

zomane s. zamane.

zugrafislt gemaU 95, 38 (zuyra-

fislt).

zur ndrrisch, toll 127, 8.

zverkg Nacken; s me ai pi

zverkg du sollst mich auf
dem Oewissen haben 66, 17

• (vergl. 112, 19. pi guso)

zverg§.

zyafete f. Festlichkeit, Gastmahl

108,2.

4.

i = 1) si und. z doi 68, 2 etc

2) v§ sich. D. zbagg 86,

18.

zalef. Trauer 50,2. 96,7 3 (PLzol').

zilesku refl. beklage mich, trauere

96, 33, 68.
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II. Beilage.

Dialektische Verschiedenheiten 1m Aromunisehen,

Da es wohl noch einige Jahre dauern wird, bis ich an

die Veroffentlichung einer historischen rumanischen Grammatik

denken kann, worm auch die verschiedenen Dialekte des Aro-

munisehen ihre Stelle finden werden, will ich wenigstens im

folgenden eine kurze tJbersicht iiber die wichtigsten dialektischen

Verschiedenheiten geben, indem ich mich vorzugsweise auf das

im vorliegenden Werke vorkommende Material stiitze, doch

habe ich auch hier und da einige nicht belegte Formen an-

fiihren mussen, die sich mir gerade als geeignet darboten. * Vor

der Bearbeitung eines aromunisehen Worterbuches ist nicht an

eine eingehende Darstellung der Dialekte zu denken.

Verschiedene Umstande sind es, die man im Auge be-

halten muB, wenn man sich die bei den Aromunen herrschenden

sprachlichen Verhaltnisse, die sehr von denen anderer Volker ab-

weichend sind, richtig beurteilen und sie erklaren will.

1. Abgesehen von dem zusammenhangenden Sprachgebiete

auf dem Pindus und Grammosgebirge sind die meisten anderen

Ansiedelungen oft durch weite von anderssprachigen Volkern

bewohnte Gebiete voneinander getrennt. Sie stellen meist Sprach-

inseln dar, die wie die Berge, auf denen sie angelegt sind,

aus dem Meere der sie umgebenden Bulgaren, Albanesen und

Griechen hervorragen, so die Gruppe am Peristeriberge, am
Karatas, auf dem Olvmp und die zahlreichen ganz isoliert

liegenden einzelnen Dorfer, wie Krusevo, Neveska, Klisura,

Pissoderi, Bela, Muskopolje, Lunga etc.
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2. Die Einwohnerschaft in den meisten groBeren Orten,

sowohl rein aromunischen, als solchen mit gemischter Bevol-

kerung stammt aus den allerverschiedensten Orten, so daB

Dialektmischungen fast iiberall vorkommen. Nur da, wo altere

Kolonieen bestehen, oder die Bevolkerung vorwiegend aus einem

Orte stammt, hat sich ein mehr einheitlicher Dialekt heraus-

gebildet. Im 17. und 18. Jahrhundert waren Sipiska, Nikolitsa,

Linotopi, Fusa, Grabovo, Lunga und vor allem Muskopolje

Stadte mit zahlreicher Bevolkerung. Heute sind diese Orte

von Aromunen ganz verlassen, wie Nikolitsa und Linotopi

oder sie sind nur noch unbedeutende Dorfer. Die Einwohner-

schaft aber hat sich iiberall hin verbreitet.

Krusevo ist erst im vorigen Jahrhunderte gegriindet worden

von Einwohnern aus Muskopolje, Linotopi, Grammosti, Platsa,

Metsovo, Nikolitsa. Die aromunische Bewohnerschaft von

Monastir besteht in der Hauptsache aus denselben Elementen,

nur noch mehr gemischt, und in neuester Zeit ziehen viele

Kaufleute von Krusevo dorthin. Gerade so verhalt es sich

mit den bedeutenden aromunischen Kolonieen in Serres und

Salonik, woselbst auBerdem sich noch viele Olympo-Walachen

angesiedelt haben. Die Aromunen Ochridas stammen zum

groBten Teile aus Lunga, Nikolitsa, Linotopi, auBerdem haben

sich dort viele Farserioten aus Grabovo niedergelassen, aus

Muskopolje sind nur ganz wenige vorhanden.

Ahnlich gemischt ist die Bevolkerung in Trnovo und

Megarovo, weniger gemischt, aber auch hauptsachlich aus Al-

banien stammend in Neveska und Pissoderi. Ich habe im

ersten Bande die Herkunft der Bewohner eines jeden Ortes,

den ich besucht habe, soweit ich es ausfindig machen konnte,

angegeben. In Trikala befinden sich Aromunen aus alien

Pindusdorfern zahlreich angesiedelt.

3. Alljahrlich im Herbste wandert die Bewohnerschaft der

hoher gelegenen Ortschaften wie Smixi, Samarina, Perivoli,

Avdhela, Grammosti und der meisten Dorfer am oberen Aspro-

potamos in die Niederungen und verteilt sich in die Stadte

und Dorfer Thessaliens, Makedoniens, Albaniens und Epirus',
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wo sie den Winter unter einer anderssprachigen Bevolkerung ver-

bringt, deren Sprache sie kennt und auBer demHause gebraucht.

4. Auch jene Orte, in denen Handwerker und Kaufleute

den Winter uber verbleiben, wie MStsovo, Siraku, Kalarites,

Vovusa, Muskopolje, Lunga, die Dorfer am mittleren Aspro-

potamos und in Zagori verlieren im Winter die Hirtenbevolkerung,

so daB oft die Bewohnerschaft im Winter auf zwei Drittel

oder gar die Halfte zuriickgeht. Die Kampania zwischen

Salonichi und Verria, das Kampos im siidlichen Epirus, die

Landschaft Muzakje in Mittelalbanien am Adriatischen Meere,

die Ebene um Halmyros am Golfe von Volo wimmeln dann

von den Herden der Aromunen, besonders der Farserioten, die

sich dort zusammenfinden , um im Friihjahre wieder nach oft

weit entfernten Platzen abzuziehen. Trotz der Abgeschieden-

heit der Sommerdorfer oder der Isoliertheit der Gemeinden

findet so im Winter ein Rendezvous statt, das ihnen Gelegen-

heit giebt, regen Verkehr miteinander zu pflegen.

5. Durch das Wandern der Bevolkerung der Sommer-

dorfer und der Hirtenbevolkerung, ferner durch den Umstand,

daB die Handwerker, Keradzi, Handzi und Kaufleute meist in

nicht aromunischen Gemeinden ihrem Geschafte obliegen, ist

es gekommen, daB samtliche Manner mehrsprachig sind. Ich

kann mich nicht erinnern, jemals einen Aromunen getroffen zu

haben, der nur seine Muttersprache gesprochen hatte. Unter

den Frauen allerdings, die weniger mit der Welt in Beruhrung

kommen, kann man schon genug finden, die ausschlieBlich

aromunisch reden. Es giebt einige rein aromunische, abgelegene

Gemeinden wie Metsovo, Sipiska, Laista (Laka), wo sogar die

Mehrzahl der Frauen nur die eine aromunische Sprache kennt

und redet. Am meisten verbreitet ist wohl das Griechische,

nachst dem das Albanesische (die Farserioten kennen samtlich

diese Sprache), dann Bulgarisch, weniger Tiirkisch. DaB ein

gewohnlicher Keradzi vier Sprachen redet, ist durchaus keine

Seltenheit.

Aus den angefiihrten fiinf Umstanden resultiert Ver-

schiedenes, das anscheinend im Widerspruche steht, namlich:
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die geringen Verschiedenheiten und die Verschiedenheiten der

Dialekte, ferner die Mischdialekte an groBeren Orten. Wenn
wir die Sprache der nprdlichsten standigen groBeren Ansiede-

lung, die von Krusevo, mit der der sudlichsten in Theben mit-

einander vergleichen, so sind wir erstaunt, trotz der Entfernung

von 300 Kilometern nur so geringe Abweichungen zu finden.

Man iibertrage diese Entfernung nach Frankreich, Italien oder

Deutschland; welche dialektische Verschiedenheit ist, um auf

oberdeutschem Gebiete zu bleiben, zwischen der Sprache, die

man in der Gegend von Kassel und jener, die man in Stutt-

garts Umgegend spricht! Und was liegt alles dazwischen!

Dort aber haben wir es mit zweien nur unwesentlich vonein-

ander verschiedenen Dialekten zu thun, und ohne die geringste

Schwierigkeit findet die Verstandigung statt. Die Wanderungen,

die bestandige Beriihrung der Bevolkerung verhinderten eben,

daB sich groBere Abweichungen bildeten. Andererseits macht

sich in den verschiedenen Gegenden der EinfluB jener fremden

Sprachen geltend, die die Aromunen neben ihrer Muttersprache

sprechen und zu sprechen genotigt sind. Und zwar ist dieser

EinfluB nicht nur in der Aussprache und im Wortschatze zu

erkennen, sondern auch auf grammatischem Gebiete.

Dreiteilung der Dialekte.

Von dem angefuhrten Gesichtspunkte aus konnen drei

Dialektgruppen unterschieden werden, namlich solche mit vor-

wiegend albanesischem, solche mit bulgarischem und solche

mit griechischem Einflusse.

1) Das bulgarische Element hat offenbar am friihesten

auf das Aromunische gewirkt; die bulgarischen Worter sind

am gleichmaBigsten und in derselben Form auf alle Dialekte

verteilt und nur im Nordosten macht sich auch ein jlingerer

EinfluB im Wortschatz und selbst in der Aussprache geltend,

z.B. sts statt st: stsiu, estsi, eine Aussprache, die dem dortigen

Bulgarischen eigen ist an Stelle von st. Doch wahrend sie im

Bulgarischen alt ist, ist sie im Aromunischen jung und entlehnt,
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denn man hort sie sonst nirgends als in bulgarischen Gebieten,

wo die aromunisohen Niederlassungen selbst jiingeren Ursprungs

sind, wie in Monastir und Umgebung, Krusevo und Ochrida.

In derselben Gegend macht sich auch der turkische EinfluB,

allerdings im wesentlichen nur beim Wortschatz, recht sehr be-

merkbar.

2) Das Albanesische bat den groBten EinfluB auf den

Dialekt der Farserioten ausgeubt, in geringerem Grade auf die

Sprache der ubrigen Aromunen Albaniens. Finden sich doch

rein albanesische Worter, wie „burg, molo", die man sonst gar

nicht gebraucht, in die Lieder eingestreut. Die Erscheinung,

daB auslautendes ia im albanesiscben Aromunisch als ig er-

scheint, wahrend sonst auf dem ganzen Gebiete, auch nordlich

der Donau, je herrscht, ist noch jung und beruht auf alba-

nesischem Einflusse: paie Mitgift, Hil'9 Tochter, amirQang Km-
s&rin, tal'9 er sehneidet etc. Auch die Sprache von Kavalliotis,

Daniel und BojadSi zeigt deutlich albanesischen EinfluB. Aus-

sprache, Wortschatz, Syntax, Styl lassen gleichmaBig die Herkunft

eines Aromunen aus ^-lbanien erkennen. (Siehe Lokaldialekte.)

3) Den verbreitetsten EinfluB hat das Griechische auf

die aromunischen Dialekte erlangt, am groBten und tiefgehend-

sten ist dieser EinfluB naturlich im Siiden, in den zum Konig-

reiche Griechenland gehorigen Dorfern des Aspropotamos und

den Sommerdorfern im Hochpindus, deren Bewohner den Winter

in Thessalien verbringen. Man scheut sich nicht fur allerwarts

gebrauchte aromunische Worter ohne weiteres die griechischen

einzusetzen, indem man ihnen manchmal eine aromunische

Endung giebt. So bildet man a/apisesku, apof^sesku, urmesku

(6Qfi&), apandisesku, lulu^i, ftoh, i^ia, pal'6, molonoti etc. Alle

Wortklassen sind vertreten und selbst Wortungeheuer wie

„<Jahtilor" statt „dz§adzitlor" sind nicht selten. Ich habe mit

Leuten vom Aspropotamos in Trikala geredet, die schon mehr

ein aromunisch gefarbtes Griechisch als Aromunisch sprachen.

Auch muB man darauf gefaBt sein, daB die Leute mitten im

Satze auf die griechische Sprache iiberspringen. Unaufhaltsam

geht hier das Aromunische dem volligen Verloschen entgegen.
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Der griechische EinfluB beschrankt sich nicht nur riuf

den Siiden und das Centrum, er ist auch im Norden vorhanden,

namentlich zeigt sich das in Gemeinden, wo seit langerer Zeit

griechische Schulen bestehen und die Propaganda die Aromunen

fur ihre Zwecke gewonnen hat, und das ist ja fast iiberall der

Fall. Der EinfluB des Dacorumanischen durch die Schulen

macht sich bis jetzt nur individuell geltend.

Die Abweichungen des Aromunischen von dem Rumani-

schen in semasiologischer Hinsicht beruht in direkter Linie

fast immer auf griechischem Einflusse; z. B. fug fliehe und

gehe weg = rpsvym; stiu weifi und kenne = ^bvq(o; arud lache

und betruge = yelcd; aspargu verderbe und wechsele (Geld) =
Xctlva).

easte es giebt konnte sich gegeniiber einem gr. e%ai, alb.

ka, big. imat nicht halten, dafur trat are ein. tsi wird ver-

wendet wie nov, d. h. als Relativ und Ortsadverbium. Leicht

lieBen sich die angefuhrten Beispiele vermehren.

Drei unscheinbare Wortchen geniigen schon, um die Her-

kunft eines Aromunen aus einem der tfrei Gebiete zu kenn-

zeichnen: namlich die Verstarkungspartikel der Verneinung heiBt

im Nord-Osten ,,'its", das tiirkischen Ursprungs ist, im Nord-

Westen in Albanien braucht man das albanesische „dot", wo-

nach man auch scherzweise die dortigen Aromunen, speziell

Farserioten „Doten" nennt, und im Siiden, Centrum und in

Zagori wendet man das aus dem Griechischen stammende „dip"

(tip) an.

Zweiteilung der Dialekte.

Wahrend die vorstehende Dreiteilung der Dialekte rein

accidenzieller Natur ist, beruht die zu erorternde Zweiteilung

auf einem Stammesunterschiede, ist also in einer schon friiher

stattgehabten Differenzierung zu suchen. DaB dazu naturlich

auch anderssprachige Volker beigetragen haben, ist selbstver-

standlich. Ich begriinde die Zweiteilung auf sechs Punkte:

1) Im Siiden des Gebietes ist die Erscheinung der Syn-

kope im besonderen MaBe ausgebildet, wobei unter Umstanden
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anaptyktische Laute auftreten oder scheinbar apokopierte For-

men erzeugt werden, wahrend der Norden die vollen Formen

behalt oder sogar gewisse urspriingliche Konsonantengruppen

durchVokale trennt, was sich besonders im Nord-Westen zeigt.

Norden. Siiden.

lingurg lingrg Loffel

singur[u singru, sungru allein

putsun psin wenig

mus&t msat (psat Olymp) schon

tsitsor tsor (tsor Olymp) FuB

birbetsl'i betsTi Hammel
dutsets tsets ihr ftihrt

dzgtsgam tsam ich sagte

fudzii vdzii ich ging weg

murere, murare ml' are, mgl'are Frau

fratele fratele, fratle der Bruder

soarele soarle (auch Daniel) die Sonne

stelele, stgalele ste,alle (stialle Boj. Dan.) die Sterne

aruk§m arkom wir werfen

Aromun Armun Aromune

Die Erscheinung der Svarabhakti tritt besonders in Och-

rida auf, doch haben sich einige Worter auf ein weites Ge-

biet verbreitet. Welcher Vokal eingeschoben wird, ist bedingt

durch die Natur der benachbarten Vokale (und Konsonanten).

,,/rambo" wird „garambo", „aslan" aus „arslan" erscheint als

„arsglan" und selbst als „ar§sglan". „lukru" wird „lukuru",

„lukre" wird „lukore". „lukrie" Ding, Sache wird (lugrie)

„lugurie", „lu/urie" und so sagt man selbst im Centrum.

2) Betontes e wird bei folgendem e in e,a gebrochen, allein

in Albanien ist dieses ea wieder zu einem geschlossenen e zu-

sammengezogen worden und zwar ist dies als eine Assimilation

aufzufassen. DaB aber auch der Plural mancher Worter wie

„mureri" auf den Singular mitgewirkt haben kann, das sieht

man aus einer Form wie ep§, das sich nur aus dem PL epe
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erklaren laBt; auch 1st diese Form nur bei einigen Farserioten-

stammen in Gebrauch, sonst sagt man §ap§ (eapg anf dem

Olymp). Bojadzi hat mit Ausnahme von der Verbindung §ast

immer e statt ga. Es kann nicht dem geringsten Zweifel

unterliegen, daB im Urrumanischen ea uberall vor e gesprochen

wurde, denn auch die Farserioten sagen sase, sapte, dzatse,

und auch im Dacorumanischen ist nur in Rumanien altes $a

zu e geworden, wahrend man in Transilvanien „muiere, zece" etc.

mit sehr breitem e spricht, das ganz verschieden ist von dem

e etwa in „trec, leg" etc.

Im Suden und Centrum sind die Formen auf §a allein

herrschend, bei den Farserioten wird nur e gesprochen, wahrend

im Nord-Osten e und §a promiscue gebraucht werden.

Das ea-Gebiet hat als Pron. demonstr. „aestu", das man
noch in Klisura hort, wahrend im ganzen Norden „aistu" ge-

sprochen wird.

3) Verschieden ist auch die Behandlung von i nach Zisch-

lauten. Am weitesten geht der Norden, resp. Nord-Westen,

der i nach jedem Zischlaut in u verwandelt, am konservativsten

zeigt sich der Suden, wo fast alle i erhalten sind. Auf dem

zwischenliegenden Gebiete kann man verfolgen, wie die ver-

schiedenen Konsonanten in verschiedener Kraft wirken; die

Keihenfolge ist dz (aus d), ts (aus t), s, s, am wenigsten ts,

das aus c entstanden ist, obgleich seine Aussprache jetzt

wenigstens voUstandig mit der von ts aus t zusammenfallt.

Suden. Centrum. Norden. Albanien.

dico dzik dzuk dzukdzgk dzuk

tenet tsine tsine tsune tsune ts§ne tsune

sic si si si, sg 8»

coena tsino tsino tsino teun§

Das Wort tsuts^ ist auch im Suden in dieser Aussprache

verbreitet, ferner scheinen rusune (arsune Olymp), sungru, die

nur im Suden vorkommen, auf rusune, sungru zuruckzuweisen;

allein ersteres wird Analogiebildung zu den zahlreichen Wortern

auf -une sein, letzteres, das einem „singur[u im Norden (sungur
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existiert nicht) gegeniibersteht, geht auf singru zuriick, das sehr

gut durch Vokalas8imilation zu sungru werden konnte.

4) Aus der Flexion des Substantivums kann angefiihrt

werden, daB der Plural der neutralen feniininen B-Stamme im

Norden meist auf r§, im Siiden auf re ausgeht: tsitsQarg —
tfeoare, zboarg — sboare etc., doch laBt sich gerade auf dem

Gebiete der Flexion, wo Analogiebildungen eine so machtige

Rolle spielen, beobachten, daB die allergroBte Mannigfaltigkeit

herracht. Zwei und selbst drei Formen bestehen oft nebeneinander,

ohne daB die eine die andere ganzlich verdrangt hatte. In

einer nur gesprochenen Sprache ist das eher moglich, als wenn

die Sprache auch als Schriftsprache gebraucht wird. So finden

wir: „kasg PI. kase, kgs, kgsuri, kasuri"; „lundur§ PI. lun-

dure, lundurg, lunduri". Man hort an demselben Orte im Gen.

„ali dade" und „ali dado", „ali vrute" und „ali vrutg", nach-

gesetzt vorwiegend „vruteri", dagegen immer „vak§", Gren.

„vakori", PL „vots, vake".

Im Norden braucht man als Genitivendung der Feminina

l'i, im Siiden TeJ.

Im Siiden ist auch die Umschreibung des Possessivums

durch das Personale noch haufiger als im Norden: sQareli

ng unsere Sonne, sora 1§ ihre Schwester, bunlu ni mein

Guter etc.

5) Aus der Flexion des Verbums sei bemerkt, daB vom
Sniolika ab nach Suden die II. Sg. des Aorists der starken

Verba stammbetont ist; „d§ddis" gegeniiber „did6s", „fgdtsis",

„drsis" (ars6s), „rtipsis" (rupses) etc. Auch verdient erwahnt zfc

werden, daB man im Norden mit Vorliebe das ziisammengesetzte

Perfectum an Stelle des Aoristes gebraucht, im Siiden dagegen

den Aorist, selbst da wo es sich urn ein Perfectum praesens

oder Plusquamperfektum handelt. In den Texten tritt diese

Eigenheit weniger hervor, wohl aber war es mir in der

Umgangssprache sehr aufgefallen. Auch dies kann auf grie-

chischem Einflusse beruhen, wie der 'Vollendete Schwund des

Aoristes im Istro-Rumanischen dem Serbo-Kroatischen zuzu-

schreiben ist.
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Auch in der Bildung des Future stehen sich Norden und

Siiden gegenuber. Wahrend man dort „va so, yin" wie im

Albanesischen „do tg vin" bildet, ahmt man hier den Griechen

nach: „va yin" nach „&dc £l&(o". Weiteres sehe man im

Glossare unter „voi". Im Centrum und auch weiter nach Norden

kann man beide Bildungen horen.

6) Aus dem Wortschatze sei nur angefuhrt, daB ich im

Siiden durch igu, ieu, im Norden durch mine wiedergegeben

wird. Tine du herrscht auf dem ganzen Gebiete, das alte „tu"

tritt fast nur noch in Liedern auf.

Aus der auf den angegebenen sechs Punkten beruhenden

Zweiteilung, wobei abgesehen von einigen mehr gemischten

Dialekten im Centrum sich Norden und Siiden, oder genauer

ausgedriickt Nord-Westen und Sud-Osten gegenuber stehen,

folgt, daB wir von zwei verschiedenen urspriinglichen Centren

auszugehen haben. Die Hauptmasse bildeten die thessaliotischen

Aromunen mit Trikala (friiher*) und noch jetzt im Munde der

Aromunen Tgrk61o genannt) als Hauptort.

Diesen gegenuber stellen sich die Farserioten mit dem
Hauptsitze in Albanien, besonders in MuzakjS und den Haupt-

orten: Nitsa, Grabovo, Linotope, spater Muskopolje. Aber nur

die Hirtenbevolkerung dieses Stammes hat sich rein erhalten.

Diejenigen, welche sich friiher fest niedergelassen haben, haben

sich mit den ubrigen vermischt. Die jetzigen mehr umher-

ziehenden Farserioten sind leicht zu scheiden von den ubrigen

Aromunen, selbst da, wo sie mit ihnen zusammenwohnen.

Mischheiraten kommen auBerst selten vor. Das schlieBt aber

nicht aus, daft es friiher anders gewesen ist, zu einer Zeit, als

auch die ubrigen Aromunen vorwiegend Hirten waren. AuBer-

dem sehen wir auch genugsam anderwarts, daB die Kaufmanns-

bevolkerung wie z. B. die von Vlacho-Livadhon keine Ehen

mit der Hirten- und Arbeiterbevolkerung von dem nahen

Kokinoplo schlieBt. Der Grund liegt nicht im Stammes-,

*) Auf der aus dem 16. Jahrhundert stammeuden Karte von

Fabius Ticinius in Venedig (Dogenpalast) ist Tricola zu lesen.
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sondern im Standesunterschiede. Der EinfluB der Sprache der

Farserioten auf die der ubrigen Bevolkerung Albaniens ist im

steten Wachsen. Wahrend Kavalliotis und Daniel rn durch r

wiedergeben, rl aber unverandert lassen, ist auch letzteres

heute fast uberall in Albanien zu r geworden. Ich sehe in

der heutigen nicht farseriotischen aromunischen Bevolkerung

Albaniens eine Mischung von Megalovlachiten aus Thessalien

und Farserioten. Wann die Mischung stattgefunden, laBt .sich

nicht sagen. Jedenfalls sehen wir in der Sprache der Mitte des

vorigen Jahrhunderts noch mehr sichere Anzeichen einer Beein-

flussung der siidlichen Dialekte auf die nordlichen als heutzu-

tage, wie dies z. B. die synkopierten Formen bei Daniel und

Kavalliotis darthun. Es giebt, ganz abgesehen vom sprachlichen

Standpunkte, nur zwei von einander scharf geschiedene Stamme.

Die Aromunen (Megalovlachiten), von den Farserioten Kara-

gunen genannt, und die Farserioten mit ihrem Anhangsel.

Was von den ubrigen bekannten zahlreichen Stammesnamen

zu halten ist, habe ich in Aromunen I Beilage II dargelegt.

Nach Mitteilungen rumanischer Horer scheint sich auch

im Rumanischen in Bezug auf gewisse Punkte (e:ea; synko-

pierte : nicht synkopierte Form ; verdumpfter : heller Laut etc.)

eine Zweiteilung der Dialekte herauszustellen, die gewisse Dia-

lekte des Rumanischen dem Farseriotischen, andere der Sprache

der Megalovlachiten an die Seite stellen wurde, so daB sich also

nicht Rumanisch und Aromunisch, sondern gewisse Dialekt-

gruppen innerhalb dieser Gebiete gegenuberstiinden. Bevor wir

aber die Tumanischen Dialekte nicht genauer kennen, laBt sich

auf diese so hochinteressante und besonders fur die Geschichte

des Volkes so wichtige Frage nicht eingehen.

Lokaldialekte.

Bevor ich auf die Besprechung der Lokaldialekte eingehe,

muB ich noch einige Erscheinungen erwahnen, die auf Dialekt-

mischung beruhen oder solche, die sich nicht raumlich begrenzen

lassen.
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An alien groBeren Orten kann man beobachten, wie aus

dem Zusammenstromen der Bewohner aus verschiedenen Gegen-

den Mischdialekte entstehen und zwar nicht in der Weise, daB

die einen diese, die anderen jene Sprechweise bevorzugen, nein,

von einer und derselben Person kann man ein und dasselbe

Wort verschieden aussprechen horen, ohne daB dieselbe sich

dessen bewuBt wird.

Bei meinem Diener, den ich ein voiles Jahr bei mir hatte,

beobachtete ich, daB er, ohne darauf zu achten, bei unserem

Umherziehen in den verschiedensten Gegenden seine Aussprache

und selbst den Wortschatz dem der betreffenden Gegend bis

zu einem gewissen Grade anpaBte, doch nie so weit, daB er etwa

das spezifisch in seiner Heimat Klisura gebrauchliche „<Kmt"

fur „vint" aufgegeben oder das farseriotische p angenommen

hatte; allein e — ea, synkopierte — nichtsynkopierte Form, va

yin — va zyin etc. machte er mit, wie es kam.

Ganz dasselbe zeigt sich auch bei den Bewohnern der

groBeren Orte wie in Monastir, Krusevo, Prilep, Salonichi,

Serres etc., wo man bald „biseriko", bald „bis§arik9"; bald

„tsun", bald „tsin" etc. hort. Man gebraucht unterschiedslos

fur die Proposition in tu und tru; das deutsche fur wird wieder-

gegeben durch ti, tri, t$, trg, dementsprechend das finale daft

durch ti s§, tri 39 (si), to, 89, trg 39, ta 39, tea 89.

Auslautendes u ist in der Kegel im Norden nach einfachem

Konsonanten gefallen, wobei auslautender Stimmhafter stimmlos

wird, aber Lenis bleibt, gerade wie im Daco-Rumanischen. Im
Suden und Centrum, besonders aber in Zagori wird das aus-

lautende u gefliistert gesprochen und man sieht noch deutlich

die Rundoffnung der Lippen, sowie das Zunickziehen der Zunge.

Man spricht also „kutii, lupii" und mit Artikel „kaptilu" und

nicht „kaplu" wie im Norden. Ganz volltonend wird hier das u,

wenn die Leute besonders eindringlich reden, sei es im Affekte

oder sei es, daB eine Mutter ihrem Kinde ein Wort zum Nach-

sprechen vorspricht.

Von dieser Regel kann man in den Texten genug Ab-

weichungen finden. Denn selbst im Norden bleibt u volltonend,
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wenn eine schwierige Konsonantengruppe mit dem Anlaute des

folgenden Wortes entstehen wurde: „dit mormint" neben „ditu

groapg" 95,94. „kum §aste" neben „kumu spQate" 122,7.

„dus, me dus" neben „ner§u ner§" 61,21, obgJeich im letzten

Falle u nicht urspriinglich ist. Natiirlich ist auch durch das

VersmaB oft ein volltonendes u verursacht „kutu pots" 21,8.

Ganz analog ist die Bchandlung von auslautendem flexivischen i,

doch kommt noch hinzu, daB in urspriinglichen Proparoxytonis

auf r auslautend i besser horbar ist, als in Paroxytonis : „arburi"

neben „per". Ich habe der Deutlichkeit wegen bei den r-Stammen

meist l geschrieben, weil sonst der Plural von dem Singular

nicht zu unterscheiden ware. Artikuliert sagt man „arburiri",

im Siiden synkopiert „arburl'i" und in Zagori „arburir". Von
„per" bildet man immer „perl'i", nie „periri", nur in Za/ori

„peril'". „par&" hat im Plural „paradzi" im Siiden, im Norden

„paradz", das auch „parats" geschrieben wird, ebenso ist es

mit „vedz" du siehst, und alien Stammen, die auf einen ein-

fachen Stimmhaften ausgehen. Aber an alien grofieren, oben

angefuhrten Orten findet man verschiedene Aussprachen neben-

einander bestehen.

Man giebt gewohnlich an, daB im Aromunischen die Verba

der III. Konjugation endungsbetont sind, gegenuber den stamm-

betonten Formen im Daco-Rumanischen. Dies ist nicht richtig;

allerdings ist die Tendenz dazu vorhanden, aber die starken

Formen sind in Liedern noch haufig, in der Umgangssprache

im Imperativ II. PI. noch ofter, und bei einigen Verben immer

in Gebrauch: „f£tsim" besteht neben „fgts6m", „dtitsim" neben

„duts6m", „sptinets, kunoaStets, skodtets, ndr^ddzets, nv^dstets",

sind bei weitem vorherrschend, auch „fi6rdzem, kardem" sind

in Gebrauch.

Die schwachen Verba auf -ui bilden das Part. Praes. auf

undalui und undalui, ohne daB eine lokale Begrenzung moglich

ware; andere Doppelformen aus der Flexion sind schon weiter

oben angefuhrt.

Wenn im Folgenden von Lokaldialekten die Rede ist, so

schlieBt das nie aus, daB man nicht neben der von mir

Weigand, Aromunen EL 23
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angegebenen Aussprache oder Flexionsform nicht auch eine

andere horen konnte. Ick habe mich bemiiht, die vorherrschende,

ortsiibliche festzustellen.

Fiir das Schwanken des Geschlechts verweise ich auf das

Glossar. AuBer Betracht bleiben der eigentliche Dialekt der

Farserioten, dessen Hauptkennzeichen im IX. Kapitel darge-

stellt sind, und der der Manjana, der im VIII. Kapitel behandelt

ist. tJber den Dialekt der Olympo-Walachen, von dem in

Nr. 17 und 27 Muster gegeben sind, sei kurz soviel bemerkt,

daB er sich, wie schon bemerkt, den siidlichen Dialekten an-

schlieBt, daB auBerdem £ durch s ersetzt, trotzdem aber ts fiir das

gewShnliche ts aus lateinischem c zeigt, und die palatalisierten

T, n in 1, n verwandelt. Im ftbrigen muB ich auf meine

„01ympo -Walachen" verweisen. Der Dialekt der Bewohner

der Landschaft Meglen in Makedonien gehort nicht zu den

aromunischen, er nimmt eine vollstandig gesonderte Stellung

ein, wie ich in meinem Vlacho-Meglen gezeigt habe.

I. Im Nord-Osten.

1) Monastir vertreten durch Nr. 29, 36, 49, 50, 56, 57,

74, 75, 79, 95, 96. Hier tritt am wenigsten der Unterschied

zwischen § und u hervor, man spricht „l§no, mong, fyntgng,

kgts", alle 9 gleichmaBig artikuliert und kurz. Ebenso kurz,

aber dennoch im Klange etwas verschieden und zwar mit

groBerer Enge also nach u zu in Wortern wie „pune, kune (aber

kginl'i), kute, plundze, plungu, prundzu, niskuntu"; aber immer-

hin ist der Unterschied nur gering, daher kommt es auch, daB

die aus dem Norden stammenden Texte nur ein Zeichen fur

die gedeckten Kehllaute kennen, denn ahnlich wie in Monastir

ist es auch in Kxusevo, Megarovo und Trnovo. Pras. „tare"

und Aor. „t§r^"; Pras. „skrie" und Aor. „skrie*". Aber Pras.

„bas§", Aor. „bgs§". „ninkg" (neben) fur „ning§"; ferner die

Pluralia „muntsg, multsg" etc. sti erscheint immer als stsi:

„§tsiu, estsi".

2) Krusevo. Nr. 31, 34, 35, 48, 80, 114, 115, 116,

117, Prosa 118. Der Dialekt steht dem von Monastir sehr

nahe, auch hier „alants9, multso", allerdings auch „mults".
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Ferner „si" neben ,,§9". „gu8e" und nicht „gusg". „8tsiu" und

nicht „stiu". Es kommt noch hinzu, da6 in Wortern, die wie

,,grun" gebaut sind, eine Metathese eintritt: gorn Kom, purn

Pflaume, bgrn Qurtel etc. „sfiuduke" statt „sinduke". Die

meisten in neuerer Zeit veroffentlichten Werke stammen aus

Krusevo, wie die von Tasku Iliesku, Vangeliu Petrescu, Steriu

Cionesku, aber keiner von ihnen giebt den Dialekt seiner Heimat

getreu wieder. Auch die Veroffentlichungen in der Zeitschrift

Macedonia zeigen eine merkwiirdige tFbereinstimmung, einerlei

von wo sie ausgehen. Alle Schreiber haben in uberraschend

kurzer Zeit, man kann sagen innerhalb 10 Jahren, die von

Athanasescu angebahnte Orthographie angenommen. Man kann

daraus erkennen, wie schnell sich eine Tradition bildet und

wie wenig man berechtigt ist, sich allzusehr auf die Orthogra-

phie auch der fruhesten Schreiber in irgend einer Litteratur

zu verlassen. Die ersten Erzeugnisse in einer Sprache zirku-

lieren bei den Interessenten und geniigend Gebildeten in kurzer

Zeit und fordern bewuBt oder unbewuBt zur Nachahmung heraus.

3) Megarovo (Trnovo) Nr. 52, 78, Prosa 119, haben den-

selben Dialekt wie Monastir, doch hort man hier schon „yits§l",

aber noch „atsel".

4) Neveska Nr. 120 zeigt schon „aestu", es ist also Ein-

fluB aus dem Siiden ersichtlich. Im Wortschatz ist manches,

das an Albanien erinnert.

5) GopeS Nr. 41, 46, 61, 66, 73 hat als Charakteristikum

die sehr tiefe Aussprache des gedeckten Kehllautes u und deut-

lichen Unterschied zwischen § und u. Damit nicht genug, es

liegt uber der Aussprache samtlicher Vokale die eigentumliche

Ktangfarbe der gedeckten Kehllaute, hervorgerufen durch die

Beibehaltung der gesenkten Lage des Kehlkopfes auch fur die

andern Vokale und auBerdem durch die auBerst geringe Beweg-

lichkeit der Lippen. Ich habe p. 101 ein albanesisches Lied

im Dialekte von Elbassan mitgeteilt und dabei angegeben, daB

der naselnde Ton auf alien Vokalen liegt. Hatte ich ganz

genau sein wollen, so hatte ich Vokale mit voller und solche

mit halber Nasalitat bezeichnen mussen. Ahnlich verhalt es

23*
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sich mit den gedeckten Kehllauten in Gopes. 9, u sind Laute

mit voller Tiefstellung des Kehlkopfes, die iibrigen samtlich mit

halber Tiefstellung desselben. Die aus Gopes mitgeteilten Lieder

wurden mir meist von dem aus Ochrida gebiirtigen Lehrer Pelitsa

mitgeteilt, besondere Genauigkeit ist also ausgeschlossen.

6) Molovista nimmt eine ganz eigentiimliche Stellung unter

den aromunischen Gemeinden des Nordens in Bezug auf die

Aussprache ein. Ich habe keine Probe von dort in der vor-

liegenden Sammlung mitgeteilt, denn mein Aufenthalt daselbst

war so kurz, da6 ich ihn lediglich zur Feststellung der Aus-

sprache benutzte. Das Auffallendste ist das ganzliche Fehlen

von S und &, Laute, die doch alien ubrigen Aromunen gelaufig

sind, so sehr, da6 sie selbst in lateinische Elemente eingedrungen

sind, wie Sunt (ventum), ii^kat (ficatum), #e,amin (femininum)

etc. Hier aber spricht man „dalg, perdiko, Atanas" etc. v Ferner

ist auffallend, da8 der Artikel angehangt wird wie im Daco-

Rumaniechen, also „omul, borbatul" gegeniiber „omlu" und

„omulu". Anlautend y wird zu g: „gin (yin), gitsel (yitsel)". dz

aus j wird z: „zok (adz6k), zone (dzone)." Statt „ahtare" spricht

man „aftare". Auch im Wortschatze findet sich Abweichendes

genug, das an den Dialekt der Megleniten erinnert, so da6 ich

schon in Vlacho-Meglen p. 55 die Ansicht ausgesprochen habe,

es konnten versprengte Abteilungen jenes Stammes sich dort

und wahrscheinlich auch in Ober- und Unter-Beala bei Struga

mit Aromunen gemischt haben.

II. Nord-Westen (Albanien).

1) Ochrida gehort zwar streng genommen zu Makedonien,

allein es liegt hart an der albanesischen Sprachgrenze und die

dortigen Aromunen stammen samtlich aus Albanien, sind auch

meist noch des Albanesischen machtig, so da6 wir das dortige

Aromunisch zu den albanesischen Dialekten rechnen miissen.

Wir besitzen eine Arbeit von Michaileanu (Studiu asupra dia-

lectului RomAnilor din Macedonia, Bucuresci 1889), der seine

Phonetik im Wesentlichen auf die Aussprache des Dialektes

von Ochrida basiert, ohne sich indessen darauf zu beschranken,

was nicht immer angegeben wird. Leider ist das Buch so
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dilettantenhaft geschrieben und wimnielt dermaBen von Druck-

fehlern, da6 es nur mit der groBten Vorsicht zu benutzen ist.

Aber immerhin bietet es fur den Wortschatz manches Wertvolle.

Das Wichtigste aller aromunischen Denkmaler, wichtig so-

wohl weil es sehr umfangreich, als auch weil es. von einem

vollstandig Unbefangenen geschrieben wurde, ist ein Manuskript,

das ich der Giite der Herren Dimonie in Ochrida verdanke

und das demnachst im Jahresbericht des rumanischen Seminars

zu Leipzig teilweise publiziert wird. Darin zeigen sich im

Wesentlichen dieselben Eigentumlichkeiten, die auch in meinen

Proben hervortreten, in Nr. 21, 24, 28, 30, 32, 33, 37, 42,

45, 63, 65, 69, 86, 87, 88, 90, 92.

Auslautend ie ist i§: „pai§". § steht fur e nach Zisch-

lauten und r: jjinQasgle, budzgle, matsgle". Svarabhakti findet in

ausgedehntem MaBe statt, selbst „k§s6n" statt „ksen", „lukuru,

kaluguru, paturu, kuskurii, kgpesturii, kumpuru, surupii, zguru-

nesku (zgrum)". Betontes vortoniges § nach p wird u: „pur-

po<5e, puduritsg, pultare, purumbu" etc. Erweichung der tenues

nach den Nasalen findet, wenn auch nicht durchgefuhrt, von

einem Teile der Bewohner statt: „mbiltesku (mplitesku), mun-

gare (munkare)" etc.

„k§ts§l, ats§l" etc. sind die in Albanien vorherrschenden

Formen. h im Anlaut fallt: „h]abare, hjavae" etc.

2) Lunga vertreten in Nr. 5, 60. Der Dialekt ist fast

derselbe wie in Ochrida. Die Aussprache im allgemeinen

gedeckter, dumpfer und der Wortschatz mehr mit albanesischen

Elementen gemischt. st, sk wird fast immer at, sk: „Hristolu,

skarg, skamnu". „vleku" statt „vekl'u".

Es herrscht, wie iiberhaupt in Albanien, die Neigung,

zwischen r und a ein offenes e einzuschieben: „gr§as — gras,

preag — prag, al'umtr^a, gr^aiii — graju," bei „er§dm" statt

„eram" kann auch Analogie mitgewirkt haben.

3) Muskopolje vertreten durch Nr. 2, 10, 11, 40, 54,

62, 85, Prosa 121. 6 gefolgt von e erscheint als e, doch vor

st ea. „dede", aber „nv§astil'i, §aste". Es scheint auch, als

ob o nicht zu 9a gebrochen wird: „dorme", aber „doarm§a.
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Dasselbe scheint mir auch in Siebenbiirgen vorzukommen, ich

bin aber meiner Sache nicht gewiB.

rl wird r, rn wird r. „aur§" statt „aurl§", „fit§oru"

statt „fitsorlu".

Statt des gewohnlichen „pikurar" und „parai9,

iri" sagt man
„pikular, pala#iri". „numir", das ich sonst nicht belegt habe,

heifit zahle und refl. ich hei/Se.

4) Sipiska Nr. 10. Ich wurde einem etwaigen Nachfolger,

der Dialektstudien bei den Aromunen machen wollte, raten,

hier langere Zeit zu verweilen. Der dort gesprochene Dialekt

ist weniger gemischt als irgendwo sonst. Das Dorf hat keinen

Durchgangsverkehr, da es in einem Seitenthale liegt, hat keine

Schule und ist ausschiieBlich von Aromunen bewohnt. Dort

horte ich auch das Wort „ntseleg" verstehe. zum ersten Male,

wofiir die andern Aromunen teils „dukesku" (im Siiden), teils

„aKiko,sesku" (im Norden) und in Muskopolje „prindu" sagen.

Auffallend ist uvulare Aussprache des r, obgleich die Be-

wohner keine eigentlichen Farserioten sind.

Aus den iibrigen Orten Albaniens habe ich keine Texte,

sondern nur Worter. In Muzakje spricht man den Dialekt der

Farserioten, doch in Fieri und Berat den Dialekt von Muskopolje.

5) Pljasa Nr. 15, 25, 26, 64, 84, 91, Prosa 122. Samt-

liche Lieder stammen von dem Tselnik Bulamatse, der sich

selbst einen Farserioten nennt, allein seine Sprache ist doch

keineswegs der der Farserioten gleich, obgleich sie ihr nahe

steht, z. B. „fa" (sie f.) statt „$&", „iu" nicht „iu". „Gretsri,

sotsl'i" zeigt keine Abschleifung, was sonst in Albanien iiberall

die Kegel ist. („Gresri, sosl'i".) i wird nach Zischlauten immer

zu u: „rusun9, pgtsuj, mpgrtsuts, dzu§" etc. Die albanesische

Diminutivendung „zg" findet sich selbst an „f§at§" angehangt.

wVor*' ich will vertritt das gewohnliche „voia.

III. Centrum.

1) Klisura Nr. 1, 39. Griechischer EinfluB ist schon recht

merkbar, besonders im Wortschatz und auch in der Aussprache,

z. B. nk, nt, mp wird meist wie ng, nd, mb gesprochen, so da6

„ningo" Ifings und „ninko" (niko) noch vollstandig gleichlauten.
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Von hier ab nach Siiden sagfc man „i9u", nicht „mine".

2) Hrupista Nr. 76. Von hier ab nach Siiden sagt man
„prinde" (il faut) statt „lipsga§te"; „dukesku" statt „akik§8esku".

• 3) Grebena Nr. 3, 7, 8, 20, 38, 47, 58, 59, hat eine so

gemischte Bevolkerung, da6 sich kaum etwas Besonderes sagen

laBt. Erwahnt zu werden verdient, da6 dort noch das alte

„ultu" vergesse statt des sonst iiberall gebrauchten „agorse8ku"

gehort wird. Ebenso interessant ist der Ausdruck „dzuc; lglg-

tQare" Wochmtag.

4) Gramosti. Die Lieder Nr. 19, 189 horte ich in

HrupiSta.

5) Samarina Nr. 4, 13, 14, 22, 51, 55, 81, 93, 94.

(Die Lieder wurden mir samtlich von zwei Lehrern, den Herren

Kovatti und Athanas Papa Joan mitgeteilt, konnen also auf

besondere Treue des Dialektes keinen Anspruch machen.) Die

Aussprache von ts, dz aus lateinischem c, g ist ahnlich wie auf

dem Olymp; daher kommt es auch, dati ich in den Liedern

aus Samarina in den Olympo-Walachen ofter ts, dz geschrieben

habe. Es kann auch daran liegen, da6 der Lehrer, der mir

die Lieder mitteilte, des leichteren Verstandnisses wegen wohl

die dacoromanische Aussprache anwandte.

Ich horte erzahlen, da6 man in Samarina unbetontes te

wie ke aussprechen solle, also „frate" wie „frake", „punte" wie

„pufige". Ob das seine Bichtigkeit hat, vermag ich nicht zu

sagen, da ich selbst auf meiner letzten Reise nicht dort war,

sondern die Lieder an anderen Orten niedergeschrieben habe.

Da6 ich einmal in Monastir von einem Aromunen die Aus-

sprache „prgmgtefke" als Voc. von „promgteftu" gehort habe,

ist sicher. Ich fiihre das nur deshalb an, weil man auch im

Banate eine derartige oder ahnliche Aussprache des „te" kennt.

Die Erweichung der tenues nach Nasal ist ganz gewohnlich

selbst in Verbindung wie „un kor", das zu „n gor" wird.

ts wird vor Konsonanten nicht zu s, anlautende media

verliert den Stimmton, bleibt aber lenis, daher: „sbadz, s§ ts

dzik, tsi ts fak" gegeniiber „zbadz, s§ zdzuk, tsi sfak" im

Norden.
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6) Avfola Nr. 71 und 7) Perivoli Nr. 43, 67

;
72. Die

Futurbildung geschieht mit „va" oder „vai" ohne „s§".

Die Synkope tritt noch starker auf: „nepttit" (nepottit)

krank, „psin" (putsin) wenig.

In einigen Wortern zeigt sich Einschub von n vor d:

„k£rtsind6, dstgndzo,".

8) Getrennt von dem Centrum, aber dem Dialekte nach

doch ihm zugehorig sind die Orte auf dem Karatas-Gebirge,

deren Bevolkerung zum groBten Teile aus Avcfela stammt; ihr

Dialekt ist daher auch dem dortigen sehr nahe stehend. Das-

selbe gilt fur die aromunische Bevolkerung von Verria. Bei

Selia mu6 man unterscheiden zwischen dem aromunischen Dorfe

Nr.9, 17, 23, 68 und dem farseriotischen Dorfe Nr. 112, 113.

Die Lieder von dort wurden mir in Verria mitgeteilt, woher

auch Nr. 12, 16, 44, 82, 83 stammen.

IV. Zagori.

Zagori hat zwar eine ganze Anzahl aromunischer Ort-

schaften, allein es ist mir nicht moglich gewesen, Lieder zu

sammeln auBer Nr. 6, das aus Vovusa stammt, sowie das Mar-

chen Nr. 123 aus demselben Orte. Doch habe ich ein ziemlich

reiches Wortmaterial gesammelt. Das Auffallendste an dem

Dialekte ist, daB auslautendes u nicht geschwunden ist, sondern

auch nach einfachen Konsonanten als gefliistertes u deutlich

wahrnehmbar bleibt. Die Veitere Folge ist, daB die Stimmhaften,

da sie nicht in den direkten Auslaut kommen, auch stimmhaft

bleiben; dagegen werden samtliche Stimmhaften im Anlaute

stimmlos, bleiben selbst nicht lenes, sondern verharten sich.

Jedenfalls werden auch die fortes, wenn sie sich uberhaupt in

der Exspirationsstarke von ihnen unterscheiden, nur in geringem

Grade energischer ausgesprochen. Alle proklitischen Worter,

soweit sie uberhaupt zu einem einfachen Konsonanten zusammen-

schmelzen konnen, werden naturlich auch stimmlos, z.B. „sduse",

selbst Harten wie „va stsdau" bleiben stehen. Auch zg und

zb im Anlaut werden stimmlos, „sgrum, sburgsku" oder auch

mit k und p zu schreiben.

In „adzunse, atuntsga" etc. stent n, nicht wie gewohnlich
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m. Aus der Flexion hebe ich hervor „niu" statt „esku", was

man auch sonst im Siiden trifft. „skriu" nach der IV. Conj.

p'cht wie sonst nach der I., ferner „domnir, peril'" statt „dom-

nil'i, perl'i".

Von altenWortern sind gebraucht: „me nir pri" wundere mick

iiber, was sonst aufierst selten vorkommt und selbst „Qegru" (sonst

lai). In Laka in Zagori heiBt schwarx „gal". Voter und Mutter

tragen daselbst sonst ganz uigewohnliche Namen, „&ndiku" und

„§at§". „n§maru" Tier ist sonst unbekaoQfc. „prudit" faul aus

„pudrit" fur „putrit", „amistreiri, amispatrul'i" alle drei, alle vier.

In dem eigentlichen siidlichen Zagori (Flamburari, Tsernesi,

Grebeoits) ist der griecbische EinfluB starker als im nordJichen.

Besonders auffallend ist der haufige Gehrauch eioer bedeutungs-

losen Partikel „<$ana" fur das im Norden oft gehdrte „de".

V. Der Siiden.

1) Vendista (aroraunisch Nevoden) Nr. 77 und Marchen 124.

2) Metsovo (aromunisch Miotsu) Nr. 53, 70 und 3) Siraku,

Marchen 125, 126. n, n, m und r erweichen die folgenden

Tenues zu Medien, ohne da6 diese Kegel konsequent duichge-

fuhrt wave, wie auch im Norden „m'ate" neben „minduesku",

besteht Doch im Norden: „nk§ldzgskuu, SiideQ: „nggldzeskua
;

Norden: „m§k, munk", Siiden: „muagu"; Norden: „nkarkuu
,

Siiden: „figargu", doch auch „fikargu". Es machte mir ganz

den Eindruck, als ob diejenigen, die sebr viel unter Griechen

wohnej, ausschlieBlich nd, mb, fig anwenden, wahrend andere,

die viel ilire Muttersprache gebrauchen, nt, mp, nk bewahrt

haben, aber durch das haufig anders Gehorte nicht mehr im

Stande sind zu unterscheiden, wo Tenuis, wo Media zu sprechen

ist; bei einigen Wortern, besonders in der Verbindung fig, scheint

sich eine Form iiberall emgebiirgert zu haben.

Die Synkope ist noch starker als im Centrum: „anar9 =
adunarg, mgl'are = mul'are, palon^are = pale6 mul'are"; selbst

,,/rut" statt „urut" erklart sich lediglich aus dem Bestreben

zu synkopieren, wenn iiberhaupt moglich.

Besonders interessant ist derWortschatz im Siiden; obgleich

so viele griechische Worter in die Sprache eingedrungen sind,
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haben sich doch emige alte Elemente erhalten, die anderwarts

gar nicht gehort werden: „sun — sanus stark, platse — placet,

nkred — incredo, negur — negru" (allerdings hier in der Be-

deutuog „schwarzer KafFee", vergl. Zagori). „de aver — de vero,

frigu — frigus, sintu — sentio". Auch sonst sind Ausdriicke

in Gebrauch, die eher ans Rumanische als an das iibrige

Aromunisch erinnern: „pi gor" abwarts, „mblai" (plai) aufwarts.

„akm6, am6" jetxt = dr. moldauisch „amu", ferner „gavrg = dr.

gaurg" fur das sonst iiberall gebrauchliche „guv§".

„litesku" steht fur „es" (exeo), aber am verbluffendsten

wirkt „vaj" aus „va(d)is". Man flektiert „me duk, vai, s dutse"

etc. als Impt. immer „vaj". Es kann keinem Zweifel unter-

Hegen, da6 wir es mit dem alten „vado" resp. „va(d)is" zu

thun haben, das seine Erhaltung vielleicht nur dem Ausdruck

„vaj mblai" zu verdanken hat. Also im auBersten Siiden des

rumanischen Sprachgebietes findet sich der letzte Rest eines

altrumanischen „vau".

Ich hatte bei Angabe der dialektischen Verschiedenheiten

auch die verschiedene Bedeutung eines und desselben Wortes

in verschiedenen Gegenden angeben konnen, aber in den vor-

liegenden Texten kommen nur wenige Beispiele vor. und das

iibrige Material habe ich noch nicht bearbeitet. Einiges sei

erwahnt: „patg" heifit Ente (Monastir), Qans (Albanien); „sifter,

skifter" Habicht, Tavb&r und Taube (Braut und Braitiigam).

„iergkin9" Habicht, Schwan (Braut). „pitrunikre" Wachtel und

Bebhuhn. t)berhaupt in Dingen aus der Naturkunde begegnet

man einer groBen Unwissenheit. In manchen Gegenden unter-

scheidet man bei Baumen nur Gattungsnamen: „drbure" Baum,

Laubbaum, „pom" Fruchtbaum, „kin" Nadelholz, andere Namen
wie „fag frapsing, plop" etc. sind unbekannt. „yaspe" muB
als Bime und Wespe gelten^ Schmetterling ist „flutur" (flitur

frutur), „bubulik" ist alles Kaferartige. Krauter werden schon

verhaltnismaBig mehr unterschieden, aber Steine fast gar nicht.

Die Bezeichnung der Kleidungsstucke und der Speisen variirt

so, daB man fast iiberall etwas Neues zu horen bekommt.
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III. Beilage.

Die Methode beim Sammeln der Volkslitteratur zu

spraehwissenschaftlichem Zwecke. *)

Es diirfte vielleicht weitere Kreise interessieren, zu erfahren,

in welcher Weise ich verfahren habe, um das vorliegende Mate-

rial zu sammeln. Da noch wenige Sammler ihre Erfahrungen

in dieser Beziehung veroffentlicht haben, wird es wohl kein

Schaden sein, wenn ich etwas weiter aushole, etwas allgemeiner

spreche, als es fur die Eigenart des Aromunischen notwendig

ware. Da6 dabei natiirlich immer mein Standpunkt als Philo-

loge durchleuchtet, hat nichts zu sagen. Es ware iiberhaupt

besser, wenn die Folkloristen im allgemeinen mehr philologische

Kenntnisse besaflen, sie wiirden dann der Wissenschaft einen

doppelten Dienst leisten konnen. Mir geht z. B. viel folkloristisches

Material aus rumanischem Sprachgebiet zu, leider aber ist es fur

mich aus dem angefuhrten Grunde zu sprachwissenschaftlichen

Zwecken gar nicht zu gebrauchen.

Aber auch der Philologe, der Dialektstudien macht, ver-

saumt haufig seine Pflicht. Es ist nicht genug, vorher aufge-

stellte Listen von Wortern und Formen auszufulleu, er muiJ

auch die Worter im Zusammenhang kennen lernen, wie sie in

der volkstumlichen Sprache vorkommen. Wie manche alte

*) Ich mache aufmerksam auf die vortrefflichen Artikel von

Friedrich Kaufmann (Dialektforschung) und Ulrich Jahn (Volkstum-

liches in Glaube und Brauch etc.) in „Anleitung zur deutschen Landes-

und Volksforachung" von Kirchhoff, Stuttgart 1889.
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Form, wie manches sonst ungebrauchliche Wort hat sich nur

ira Liede erhalten, geschutzt durch Reim und VersmaB oder

auch in volkstiimlichen Wendungen. Und welchen Vorteil hat

die Geschichte, besonders die Kulturgeschichte, die Mythologie,

die Demopsychologie von der Volkslitteratur! Der Sprach-

forscher wiirde unverzeihlich handeln, wollte er nicht auch fur

jene Wissenschaften das Material liefern, wenn er sich denn

einmal in der gliicklichen Lage befindet sammeln, zu konnen,

zumal bei einem weniger bekannten Volke. •

Ja, er darf und mu6 selbst noch weiter gehen und nicht

nur die Volkslitteratur, sondern iiberhaupt das Volkstiimliche

sammeln, das ja auch mit seiner Wissenschaft im engsten

Zusammenhange stent. Ich brauche nur darauf hinzuweisen,

wie sehr beim Sammeln der Brauche, Sitten und Gewohnheiten

in Bezug auf das ganze Leben der Menschen, auf Hausbau,

Viehzucht, Milchwirtschaft, Hausindustrie etc. der Wortschatz

bereichert werden kann, wie dabei Worter, die in der Litteratur-

sprache langst geschwunden sind, wieder ans Tageslicht kommen.

Etwas ferner liegen ihm anthropologische und ethnogra-

phische Studien im engeren Sinne; kann er sie mit in den

Kreis seiner Beobachtungen ziehen, so wird das nur von Nutzen

sein; doch dies nur nebenbei erwahnt. Fur den Sprachforscher

bleibt die Hauptsache, da6 er seiner Wissenschaft dient, der

allgemeinen Phonetik, der Laut-, Flexions- und Satzlehre der

betreffenden Sprache. Diese Punkte hat er im Auge zu be-

halten und dafiir hat er ein zuverlassiges, gen&u nieder-

geschriebenes Material zu liefern.

I. Was soil gesammelt werden, wo und wann findet

man es am besten?

Von den Erzeugnissen der Volkslitteratur hat zuerst das

Volkslied die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, etwas spater

das Marchen. Nachdem durch diese beiden Gattungen einmal

das Interesse fur die Volkslitteratur geweckt worden war, richtete

man seine Aufmerksamkeit auf alle vorkommenden Erzeugnisse

der Volksrede in litterarischer Form und nicht nur damit
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begniigte man sich, sondern man sammelte mit Eifer und

Methode das Volkstumliche. Nicht nur in Deutschland, auch

in den romanischen und slavischen Landern erschienen und

erscheinen bestandig Sammlungen des Folklore, aber bei weitem

die meisten lassen den sprachwissenschaftlichen Zweck aus dem

Auge. Bei diesem kommt es nicht nur auf Inhalt und die

litterarische Form, sondern, dem vorhin erwahnten Zwecke

entsprechend, ganz besonders auf Wort- und Lautform an.

Mit Rucksicht hierauf verfaBte Bucher sind noch selten, am
besten sind wir versehen mit Liedersammlungen. Lieder er-

schallen uberall. Der Fall, dafl ein Stamm auf romanischem

Gebiete ganz liederlos sein sollte, diirfte kaum vorkommen;

hochstens der, da6 bei einem zweisprachigen Volke das fremde

Lied das einheimische verdrangt hat. So erobert sich z. B. das

griechische Volkslied aromunisches Gebiet. Es war mir unmdg-

lich, in Sirako oder Kalarites auch nur ein aromunisches Lied

aufzutreiben. Man singt lediglich griechische Lieder. Uberhaupt

im ganzen Siiden und auf dem Olymp herrscht bereits das

griechische Lied vor. Die Farserioten singen auch mindestens

eben so oft albanesische Lieder, als die eigenen. Die Walachen

Meglens singen ausschlieBlich bulgarische, die Istriens kroatische

Lieder.

Beim Sammeln kann es vorkommen, da8 dem Sammler

irgend ein Kunstprodukt als Volkslied angeboten wird. In den

meisten Fallen ist ja das Volkslied leicht zu erkennen. Das

echte Volkslied ist fast immer uber weite Strecken und mit

einer Menge von Varianten verbreitet. Es liegt ihm immer

etwas Thatsachliches, etwas Erfahrenes, ein Erlebnis zu Grunde,

das einfach und treu berichtet wird; die Gemiitsbewegung zeigt sich

nicht um Effekt auf den Zuhorer hervorzubringen, sondern Lust

und Schmerz brechen hervor aus der unmittelbaren und wahren

Empfindung des Volkes. Das Volkslied ist nicht das Erzeugnis

der ReflexioD, sondern der naive Ausdruck eines Geschehnisses,

dem selbst der zuweilen darin vorkommende gutmiitige Spott

keinen Abbruch thut. Die speziellen Kennzeichen sind natur.

lich iu jeder Sprache verschieden; wenn man aber eine Reihe
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von echten Volksliedern durchgegangen, sich in sie eingelesen

hat, bis man ihre Schonheiten erfaBt hat, dann wird man mit

dera Geiste und Charakter der Volksdichtung des betreffenden

Volkes vertraut, so da6 man sofort fiihlt, wenn man es mit

einem unechten zu thun hat. AuBere Kennzeichen, wie Vers-

maB, Reime, Redewendungen sind sehr unzuverlassige Fiihrer,

die kann sich auch ein Kunstdichter aneignen.

Liebes-, Hochzeits- und Tanzlieder findet man am beaten

bei jungen Burschen und Madchen oder bei jungverheirateten

Frauen. Man begniige sich dabei nicht den Text aufzuschreiben,

sondern bemerke auch die damit verbundenen Gebrauche oder

die Gelegenheit, bei der sie gesungen werden. Selbst die Be-

schreibung des Tanzes hat ethnographisches Interesse.

Wiegenlieder, Schlummerlieder erfragt man natiirlich bei

Muttern oder alteren Frauen. Die letzteren sind auch am
besten bekannt mit den in mancher Gegend ublichen Klage-

oder Totenliedern.

Reigenlieder, Spiellieder und sogenannte Abzahllieder

muB man spielenden Kindern ablauschen, ebenso findet man

Ratsel am besten bei Knaben und Madchen.

Balladen, Epen, Legenden, Marchen, Sagen, Schwanke,

Anekdoten, iiberhaupt alles, was groBere Reife voraussetzt, muB

man bei den Mannern suchen, wenigstens in Sudost-Europa.

Es giebt in jeder Gemeinde solche, die sich einer gewissen

Beruhmtheit im Erzahlen erfreuen und die, wenn man ihren

Ehrgeiz reizt, gem bereit sind vor dem Fremden ihr Talent

zu entfalten. Marchen findet man bei Mannern und Frauen,

bei Knaben und Madchen, doch kommen letztere bei den

Aromunen nicht in Betracht, da man sie kaum zu Gesicht

bekommt.

Auch die verschiedenen Stande liefern eigenartige Poesie.

Der Jager im Walde, der Hirt auf der Weide, der Handwerker

in der Werkstatt, der Schiffer beim Rudern, alle wurzen die

Arbeit durch Gesang, und nicht am wenigsten sangreich sind

die Rauber in den Bergen und die Handwerksburschen auf der

Wanderschaft. Wenn man das sprachliche Material von solchen
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Leuten erlangen kann, die keine Schulbildung genossen haben

und ausschlieBlich ihren Dialekt reden, so kann das fur die

Treue des Niedergeschriebenen nur von Vorteil sein. Auch

sind die dem Durchgangsverkehr fern liegenden Ortschaften

solchen mit regem Verkehre vorzuziehen.

Burgen, Kloster, Ruinen, auffallende Naturgebilde wie

bizarre Felsen. u. dergl. sollen den Sammler zum Nachfragen

anregen, haufig kniipfen sich Sagen, Balladen u. s. w. daran.

Auch die Zeit mu6 voni Sammler beobachtet werden. Das

Maienfest, im Sommer der Johannistag, die Weinlese, kirchliche,

weltliche und lokale Feste liefern reichlichen Stoff zur Volks-

litteratur. Und nicht nur an den Festtagen selbst, sondern

auch an den Vorabenden oder bei den Vorbereitungen zur Feier

finden oft mit Gesang und Scherz verbundene Gebrauche statt.

Auch der Aberglaube in der mannigfachsten Gestalt spielt

im Volksleben und infolge davon auch in der Volkslitteratur

eine grofle Rolle. Hier ist eine Quelle, dort ein Baum, wohin

die mit irgend einem Kummer Beladenen ziehen, um ihrVers-

chen herzusagen. Bei anhaltender Trockenheit finden in manchen

Gegenden noch aus heidnischer Zeit stammende Brauche statt,

bei denen Gesange ertonen, die unser ganzes Interesse in An-

spruch nehmen, weil sie uns einen Blick in langst entschwundene

Zeiten thun lassen.

Bei jeder Gelegenheit, zu jeder Zeit jnufl der Sammler

bei der Hand sein, um Volksbrauche, Volkslieder etc. ans

Tageslicht zu ziehen. Nicht darf er es verschmahen Volksfest-

lichkeiten mitzumachen und in vertraulicher Weise mit dem

Volke zu verkehren. Wer das nicht iiber sich gewinnen kann,

darf nicht unternehmen Volkslitteratur zu sammeln.

II. Wie soil das Gesammelte niedergeschrieben werden

und welche Hilfsmittel konnen dabei angewandt werden?

Die beste Niederschrift wurde diejenige sein, die in dem

Leser eine Vorstellung hervorrufen wiirde, die genau dem Ein-

drucke entsprache, den der Schreiber beim Horen gehabt, und

zwar nicht nur in Bezug auf die Aussprache der Laute im
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engeren Sinne, sondern auch uber Lange und Kurze, Silben-,

Wort- und Satzaccent, Starke der Exspiration, Stimmeinsatz,

kurz uber den ganzen Habitus der Sprache.

Das ist ein Ideal, nach dem allerdings gestrebt werden

mu6, wenn man sprachwissenschaftliche Zwecke verfolgt, das

aber, ich darf es getrost sagen, bis jetzt niemand erreicht hat

und das bei unseren jetzigen Hilfsmitteln tiberhaupt nicht mog-

lich scheint.

Urn das einzusenen, halte man sich vor Augen, da6

zwischen u und i eine kontinuierliche Reihe von Vokalen liegt,

auf der wir gewisse Stationen machen, die wir mit o, a, e

bezeichnen, womit aber in Wirklichkeit ganze Lautgruppen

gemeint sind. Der Horende ist auf das subjektive Urteil ange-

wiesen, ob er etwa einen Laut, der zwischen a und o liegt, dem

einen oder anderen zuweisen soil. Solche Falle kommen in

der Praxis genugsam vor, und wenn schon Angehorige einer

und derselben Spra<jhe dariiber in Widerspruch geraten, um
wie viel leichter ist da die Divergenz in der Auffassung bei

Angehorigen verschiedener Nationalist.

Bis jetzt hat man kein Mafl gefunden, um die Stelle oder

den Abstand der Vokale voneinander zu bestimmen. Feste

Stufen aufzustellen ist hier noch viel schwieriger, als bei den

Farben, wo man sich mit den nach festangenommenen Prinzipien

aufgestellten Skaleji geholfen hat. Der Glaube an den absolut

festen Eigenton der Vokale ist erschiittert. Die Angaben der

verschiedenen Beobachter differieren und selbst bei einem und

demselben Beobachter weichen sie ab, wenn sie zu verschiedenen

Zeiten gemacht wurden. Ich verweise aufTechmer, Phonetik p. 40.

Es ist notig, da6 wir nun einen kurzen Blick auf die Instru-

mente werfen, deren sich der Sammler allenfalls bedienen

konnte.

Man hatte groBe Hoffnungen auf den Phonographen ge-

setzt, aber er zeigte doch nicht unbedeutende Mangel. Die

Hauchgerausche werden fast gar nicht, die Nasalen und nasa-

lierten Laute nur unvollkommen wiedergegeben, s viel schwacher

als f, das bilabiale w unverhaltnismaBig stark und jedenfalls
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ist unser Ohr fur die akustische Reproduktion des Phonographen

viel empfanglicher als unser Auge fur die Eindriicke auf der

Zinnfolie. Die Versuche von Prof. Wagner in Reutlingen haben

Resultate ergeben, die sich mehr auf die Zeitdauer der Silbe,

auf den tonischen Silben- und Wortaccent beziehen, als auf die

Charakteristik der Laute selbst.

Hermann in Konigsberg hat sich der Photographie bei

seinen Versuchen bedient, diese Versuche konnen aber nur im

Laboratorium vorgenommen werden, sind also auf Reisen nicht

anzustellen. Die Untersuchungen mit dem neuen Phonographen

von Edison haben ergeben, da6 das Hauptcharakteristikum der

Vokale in den festen Partialtonen liegt, d. h. den in der Schall-

welle schwingenden Teilwellen, die bei den tiefen Vokalen

weniger, bei den hohen mehr hervortreten.

Aber bei alien Versuchen mit dem Phonographen handelt

es sich immer um das akustische Moment, um den Effekt, den

die Laute hervorbringen, wahrend die Genesis ganz unbekannt

bleibt. Derselbe Effekt kann ja auch auf verschiedene Weise

hervorgebracht werden. Man kann die Vokalreihe i — u mit

lebhafter Lippenbewegung hervorbringen, man kann sie aber

auch mit energischer Zungenartikulation und unbeweglichen

Lippen hervorbringen. Fur den Sprachforscher ist aber die

physiologische Entstehung mindestens ebenso wichtig, wenn nicht

wichtiger, als die akustische Wirkung; letztere kommt mehr bei

Beurteilung der Fremdworter in Betracht.

Aber eine absolute Auffassung bei beiden ist un-

moglich, weil bei der physiologischen die Schwierigkeit in der

Unbegrenztheit der individuellen Gestaltung, bei derakustischen

in der Unbestimmtheit der individuellen Lautauffassung liegt.

Allein insofern kann der Phonograph fur den Sammler

doch von grofiem Werte sein, daB er ihm Klangfarbe, exspira-

torischen und tonischen Accent oder auch allenfalls eine

Melodie bewahrt, und auch anderen Personen Gelegenheit giebt,

Beobachtungen anstellen zu konnen.

Es giebt noch eine Anzahl von Apparaten, die dem Forscher

Mittel an die Hand geben sollen, den Charakter der Laute zu

Weigand, Aromunen II. 24
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erkennen. Ich erwahne noch den Czermak'schen fur Feststellung

der Nasalitat, der von Grutzner-Marey vervollkommnet wurde

in einer Weise, daB nicht nur der Grad der Nasalitat bestimmt

werden kann, sondern auch das Druckverhaltnis bei explosiven

Lauten, sowie die Anzahl der Vibrationen bei den R-Lauten,

ferner die neuerdings erst bekannt gewordenen Apparate des

Abb6 Rousselot, die ausgezeichnet arbeiten sollen, mir aber bis

jetzt unbekannt geblieben sind.

Aber die Anwendung solcher Apparate verbietet sich oft

dem Sammler aus verschiedenen Griinden:

1) Die Apparate sind umfangreich, schwer, konnen nicht

iiberall mit hingenommen werden oder sind iiberhaupt nur im

Laboratorium zu gebrauchen.

2) Sie erfordern Vertrautheit mit der Handhabung und

langere "Obung, die dem Philologen meist abgeht.

3) Es diirfte schwer sein, oft sogar unmoglich, bei der

Landbevolkerung Individuen zu finden, die sich dazu hergeben

wiirden, genaue Untersuchungen anzustellen. Ich habe schlimme

Erfahrungen darin gemacht Als ich auf dem Olymp war,

wollten junge Frauen nicht mit mir sprechen, weil ich ihnen

gewohnlich nach dem Munde sah. Das war ihnen schon pein-

lich. Man bedenke, daB man es meist mit ungebildeten Leuten

zu thun hat, die man weder mit grammatischen, noch mit laut-

physiologischen Dingen qualen darf, die iiberhaupt nicht gern

auf Fragen antworten, deren Zweck sie nicht einsehen. Das

Volk ist im allgemeinen miBtrauisch, aber wohl nirgends so

sehr als in der Tiirkei.

Die eigentlich wissenschaftlichen Zwecke muB man in ver-

stohlener Weise verfolgen, oder mit Personen; die schon eher

ein Verstandnis dafiir besitzen, wie die Lehrer, die mir wenigstens

sehr niitzlich gewesen sind. Bei diesen hat man sich aber vor

einer anderen Klippe zu hiiten: Leute, die gewohnt sind ihre

Sprache nach einem iiberkommenen oder angenommenen Prinzip

zu schreiben, lassen sich gar zu leicht durch das Wortbild ver-

leiten, anders zu sprechen als Gebrauch ist, namentlich wenn

sie nach einem einzelnen Worte gefragt werden; sie wollen,
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verfuhrt durch die Schriftsprache, Lautunterschiede horen, die

gar nicht vorhanden sind, sie erklaren eine schriftgemaBe Form

far eine dialektische oder umgekehrt.

Jedenfalls muB man an den Sammler der Volkslitteratur

folgende zwei Forderungen stellen, damit ihm die Schwierigkeiten

beim Niederschreiben nicht allzu gro8 werden.

I. Der Sammler muB eine gediegene phonetische Bil-

dung haben, er muB genau Bescheid wissen fiber die Entstehung

der Laute. Dazu geniigt nicht, daB er Sievers, Vietor oder

Techmer studiert hat, nein, er muB auch Ubung im Beobachten

haben, muB zur Klarheit gekommen sein iiber das Lautsystem

seiner eigenen Sprache und seines Dialektes, er muB sich selbst

und womoglich auch schon andere beobachtet haben.

II. MuB er ein fur Lautunterschiede empfindliches Ohr

haben, was er auch nur durch tFbung erreichen kann. Das

Niederschreiben nach dem Gehor einer fremden, aber ihm be-

kannten Litteratur-Sprache kann den Anfang bilden, dann mag
er sich einmal in einem Dialekte der Muttersprache versuchen,

dann erst darf er es wagen, auf fremdem Gebiete zu arbeiten.

Je mehr Lautmaterial man sich durch die Kenntnis fremder

Sprachen und Dialekte angeeignet hat, je geschickter man in

der Nachahmung solcher Laute geworden ist, um so groBer ist

die Wahrscheinlichkeit, erstmalig gehorte Laute richtig zu beur-

teilen. GewiB habe ich nicht allein die Erfahrung gemacht,

daB man bei einem Vertrautsein mit einem Dialekte, einen

ungewohnlichen Laut anders beurteilt, als beim ersten Horen.

Es bleibt immer gewagt, fluchtig von Platz zu Platz zu eilen

und dann das Gesammelte als unbedingt zuverlassiges Material

ausgeben zu wollen. Fehler sind dann unvermeidlich. Es ist

viel besser, in einem Centrum langere Zeit zu verweilen und

das Ohr zu gewohnen an die Eigenart eines Ortes und eines

bestimmten lndividuums, als moglichst viele Orte besucht zu

haben; nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ erzielt

man ein besseres Resultat.

Ein zu langes Verweilen stumpft andrerseits aber auch die

Empfindlichkeit desOhres fur diedialektischenEigentumlichkeiten

24*
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ab, daher glaube ich, daB drei bis vier Wochen geniigen, um
gut zu horen, mehr als vier Wochen aber schon zu viel sein

durfte, dagegen wurde diese Zeit fur jemand, der das Haupt-

gewicht auf das Sammeln des Volkstiimlichen legt, bei weitem

nicht ausreichend sein Um darin nur einigermaBen Erschopfen-

des leisten zu wollen, bedarf es monatelangen, noch besser

jahrelangen Aufenthaltes. Von ganz besonderem Vorteil aber

ist es, wenn man nach langerer Zeit wieder einmal nach dem

Orte zurfickkehrt und das fruher Geschriebene kontrolliert.

Kontrolle ist notwendig, das sieht man erst ein, wenn man

durch langere Dialektstudien sich erst recht der zu uberwinden-

den Schwierigkeiten bewuBt geworden ist. Denn trotz guter

phonetischer Schulung sind die Schwierigkeiten immer noch

recht groB. Im Anfange bildet man sich oft ein, richtig nieder-

geschrieben zu haben, man verlaBt sich auf die individuelle

Aussprache, man verwechselt die Aussprache eines isoliert

gesprochenen Wortes mit jener im Satze, oder die satzbetonte

mit der satzunbetonten Form, man ist zunachst gar nicht f&hig,

Lautunterschiede, die in der Muttersprache nicht vorkommen,

direkt in der fremden Sprache zu unterscheiden etc.

Nun giebt es allerdings einige Hilfsmittel, die man auch

auf' der Reise anwenden kann, um sich Klarheit fiber den

Charakter mancher Laute zu verschaffen, fiber die jede Phonetik

das Nahere mitteilt, weshalb ich mich ganz kurz fassen kann.

Vor allem muB das Auge das Gehor unterstutzen. Am
leichtesten zu beobachten ist die Lippenbewegung. Ob man
es mit einem labio-labialen oder labio-dentalen Laute zu thun

hat, kann man ablesen, ob die Vokale offener oder geschlossener

Art sind, sieht man meist an der Offnungskurve der Lippen.

Man beachte, ob die Lippen angepreBt oder vorgeschoben sind,

wobei sie manchmal einen trichterfbrmigen Kanal bilden, ob

ihre Beweglichkeit lebhaft ist oder nicht.

Uber stimmhafte und stimmlose Laute kann man leicht

zur Klarheit kommen, wenn man die Kehlkoprprobe zur

Anwendung bringt, indem man zwei Finger an die Schild-

knorpel legt, oder einen kleinen Glastrichter aufsetzt, der mit
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einem Kautschukschlauche versehen ist, den man ins Ohr ein-

fuhrt. Jedes Schwingen der Stimmbander ist deutlich wahr-

zunehmen.

Ein geiibtes Ohr bedarf nicht dieses Hilfsmittels, es hort

selbst heraus, wenn bei einem Dauerlaut die Stimmhaftigkeit

in die Stimmlosigkeit iibergeht, wie z. B. recht deutlich im

aromunischen „szdaii" im Norden, fur „sots dau" im Siiden.

Besonders aufmerksam muB man darauf sein, ob die in der

gewohnlichen Schrift als Mediae und Tenues unterschiedenen

Explosivlaute sich nicht etwa nur als Lenes und Fortes gegen-

iiberstehen oder womoglich ganz zusammenfallen. Das Verhaltnis

der proklitischen Worter giebt dabei sicheren AufschluB, vergl.

z. B. „s dau — z dau", im ersten Falle haben wir es mit der

stimmlosen Lenis, im zweiten mit der Media zu thun. tFber-

haupt ist von Interesse das Verhalten der An- und Auslaute

der Worter beim ZusammenstoBen mit anderen.

Um Nasale zu erkennen, halt man eine blanke Messer-

klinge oder auch ein Spiegelglas unter die Nasenoffhung. Beim

geringsten Nasalcharakter, oder um es lautphysiologisch auszu-

driicken, bei der geringsten Senkung des Gaumensegels wird

sich die Klinge beschlagen. Man muB nur dabei acht geben,

ob der Beschlag nicht von Nasalkonsonanten herruhrt. Ich

habe feststellen konnen, daB die Gegen von Elbassan und

in der Stamari (vielleicht ist das Gebiet noch groBer) iiberhaupt

nur Nasalvokale kennen und zwar solche mit nasaler Enge

wodurch der naselnde Ton entsteht und solche mit herabhangen-

dem Gaumensegel, dem Vollnasalton. Ich wurde zuerst darauf

aufmerksam, als ich Gegen griechisch reden horte. Es ist iiber-

haupt ein empfehlenswertes Mittel, um Eigenheiten einer zu unter-

suchenden Sprache oder eines Dialektes zu erkennen, zu beob-

achten, wie der betreffende Fremde eine dem Beobachter gelaufige

Sprache spricht. Da wird die fremde Eigenheit besonders auf-

fallend. Freilich wird man es meist mit einsprachigen Volkern

zu thun haben, wo man dieses Mittel nicht anwenden kann.

Zur Feststellung der oralen Artikulation habe ich mich

des sogenannten Tuschverfahrens bedient, wie es zuerst von
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Oakley-Coles, dann von Griitzner angewandt wurde. Techmer

hat es weiter vervollkommnet und bietet in seiner Phonetik

eine Reihe sehr instruktiver stomatoskopischer Bilder. Das

Verfahren besteht darin, daB man den Zungenrucken mit einem

Brei aus Mehl und Gummiarabicum, der mit Tusche gefarbt

ist, bestreicht und dann artikulieren laBt. Man sieht darnach

die Artikulationsstelle auf dem Gaumen und, was besonders

bei der Feststellung der so scbwierigen Palatalen und ihrer

Cbergangsstufen zu den Dentalen von Wichtigkeit ist, auch auf

der Zunge selbst, wie weit und in welcher Art die Engen-

bildungen stattgefunden haben. Die Farbenschicht darf weder

zu dick noch zu dunn sein, man muB das Verfahren geiibt

haben, denn es gelingt nicht beim ersten Male, auch muB es

moglichst rasch vor sich gehen. Ich habe es nur bei Lehrern

und meinem Diener in Anwendung bringen konnen, weil andere

Personen sich dagegen straubten.

Das sind Mittel, die auch der Philologe, ohne speziell

Phonetiker zu sein, mit Erfolg anwenden kann, mit denen sich

die gewunschte Genauigkeit erzielen laBt. Man muB doch auch

unterscheiden ; diejenige Genauigkeit, wie man sie in einem

phonetischen Werke bei der Wiedergabe von Lautnuancen findet,

kann man billigerweise nicht von einem Sammler der Volks-

litteratur verlangen. Ja, wollte man die Feinheiten der Aus-

sprache bis in ihre kleinsten Einzelheiten verfolgen, dann kame

man gar nicht zum Sammeln, sondern hatte nur mit der Her-

stellung der Transskription zu thun. Ein Allzuviel ist auch

hier nicht am Platze, umsomehr wenn man erwagt, daB kaum

zwei Menschen vollstandig gleich artikulieren, selbst ein und

dieselbe Person nicht immer auf dieselbe Weise, da man bei

Krankheiten oder im Affekt sich leicht veranlaBt sieht, den

gewohnlichen Laut durch einen bequemeren zu ersetzen. Ein

Zuviel in der Wiedergabe wurde auch verstoBen gegen die

Forderung, daB die hergestellten Texte deutlich und leicht

lesbar sein sollen.

Welches Alphabet man zur Anwendung bringen soil,

muB man fur jeden Fall besonders beurteilen. Nach meiner
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Oberzeugung und Erfahrung kann man sich iiberhaupt nicht

genau an eins der bekannteren halten. Weder das Lepsius'sche

Standard-Alphabet, noch das von Ascoli im Arch. glot. 1872,

noch das von Bdhmer in demselben Jahre in den romanischen

Studien veroffentlichte, laBt sich iiberall in Anwendung bringen.

Man wird immer Laute entdecken, die gar nicht oder nicht

geniigend bezeichnet sind oder umgekehrt solche, die man gar

nicht notig hat ektypisch zu bezeichnen.

Man hat sich fur seinen Dialekt ein einfaches System

aufzustellen, das nicht mit diakritischen Zeichen iiberladen ist,

nicht ailzusehr von der lateinischen Kurrentschrift abweicht,

und auch nicht, wie Techmers System, groBe Buchstaben ent-

halt; denn es ist doch notwendig, daB man beim Diktate ge-

laufig schreiben kann, daB man bei der nachtraglichen Revision

der Transskription mit Leichtigkeit die diakritischen Zeichen

uber und unter den Buchstaben anbringen kann, ohne diese

selbst andern zu miissen, und auch darf man an den Leser

nicht allzuhohe Anforderungen stellen, denn nichts ist ermiiden-

der, als langere Zeit eine von der gewohnlichen besonders

abweichende Schrift zu lesen.

Aber das ist selbstverstandlich, daB man bei der Trans-

skription eines Dialektes, der bereits durch Einheimische mit

Hilfe eines anderen Schriftsystems niedergeschrieben ist, das

nicht den Anforderungen der Phonetik gerecht wird, mit dem

herrschenden Systeme grundlich brechen darf.

Man ist im Interesse der Wissenschaft dazu verpflichtet,

auch wenn man sich den Tadel der zunachst dabei interessierten,

aber nicht maBgebenden Leute zuzieht. Es ware verkehrt,

wollte man aromunische Dialekte mit dem rumanischen oder

gar mit dem griechischen Alphabete wiedergeben, obgleich

beide doch von Laien dazu benutzt werden. Auch fur die

rumanischen Dialekte selbst wtirde die iibliche, aber noch

keineswegs feststehende Orthographie bei weitem nicht aus-

reichen. Die Cberhaufung mit diakritischen Zeichen oder von

den gewohnlichen abweichenden Typen kann man dadurch ver-

meiden, daB man eine Beschreibung der Laute vorausgehen
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laBt. Jeder Dialekt hat doch nur eine gewisse, ziemlich be-

grenzte Menge von Lauten. Es ist also unndtig fur samtliche

abweichenden Laute neue Zeichen anzuwenden, ^ie dies im

Lautsystem der allgemeinen Phonetik notig ist. Wenn man
also eine Beschreibung der vorkommenden Laute vorausschickt,

kann man sich der allgemein iiblichen Zeichen bedienen, auch

wenn sie einen etwas abweichenden Wert haben. Man kann

z. B. „a" recht gut fur das tiefere oder hellere „a" gebrauchen,

vorausgesetzt naturlich, daB das Zeichen eindeutig ist, und das

wird ja meist der Fall sein. Von den geschlossenen und offenen

Lauten braucht man nur eine Art zu bezeichnen. Es scheint

sich jetzt allgemein einzubiirgern, nach Bohmer den geschlossenen

Laut durch untergestellten Punkt, den offenen durch einen

Strich nach rechts zu bezeichnen. Mit dem Striche nach links

die Nasalierung zu bezeichnen, will mir nicht gefallen, es

schleichen sich gar zu leicht Fehler ein. Ich ziehe die An-

wendung der Tilde vor. Den untergestellten Haken nach rechts,

den besonders die Slavisten zur Angabe der Nasalitat gebrauchen,

kann man gut anders verwenden. t

Lassen sich allgemeine Gesetze iiber den Accent, iiber

Lange und Kurze aufstellen, so bleiben sie im Texte unbe-

zeichnet. Ruht z. B. der Accent meist auf der vorletzten, so

braucht er nur dann bezeichnet zu werden, wenn das nicht

der Fall ist. Zur Charakteristik eines Dialektes gehort auch

die Angabe, wie sich die Lange zur Kurze verhalt, wie der

tonische Accent steigt und fallt, welche Intervalle dabei

vorkommen, wie sich die Starke des exspiratorischen Accents

der betonten zur unbetonten Silbe verhalt, wie der Stimm-

einsatz bei vokalisch anlautenden Wortern ist, wobei man
unterscheidet:

1) Leisen Einsatz (Stimmband zum Tone angesetzt, dann

die Exspiration),

2) festen Einsatz (Stimmritze geschlossen, dann bricht mit

einem Knacken der Vokal heraus),

3) gehauchter Einsatz (Exspiration beginnt vor dem

Schwingen der Stimmbander).
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Wenn es moglich ist, suche man zu ergriinden, welche

Artikulationsbasis die Zunge fur einen Dialekt vorzieht, ob sie

gespannt oder schlaff, mehr breit oder spitz artikuliert, ob

mehr die vordere oder hintere Partie bewegt wird, ob diese

Bewegung lebhaft oder trage ist, und in ahnlicher Weise suche

man dies auch bei der Lippen-Artikulation festzustellen.

Alle diese Punkte, die ich zuletzt angegeben habe, dienen

dazu, die Eigenart eines Dialektes zu erkennen, und wenn sie

auch nicht auf samtliche Texte ausgedehnt werden konnen, so

diirfen sie doch bei der allgemeinen Beschreibung eines Dia-

lektes nicht mit Stillschweigen iibergangen werden.

Wenn man sich klar ist uber das bei der Niederschrift

anzuwendende Alphabet, so schreibt man genau so nieder, wie

man hort, nicht mehr und nicht weniger; dies bezieht sich nicht

nur auf die Laute, sondern auch auf die Worte. Man darf

weder Zusatze irgend welcher Art machen, es miiBte denn sein,

daB sie als Erklarung dienen, dann miissen sie aber in Klam-

mern eingeschaltet werden, noch darf man kurzen, es miiBte

denn sein, daB wortliche Wiederholungen kommen, die man
sich und den Lesern wohl schenken darf, doch muB es besonders

angegeben werden. Es ist ja ein Hauptreiz der Volkslitteratur,

daB die Naivetat des Erzahlers sich sowohl in der umstandlichen

Lange, als in der oft drastischen Kiirze zeigt. Die Worter

miissen so wiedergegeben sein, wie man sie im Satze hort,

d. h. die gewohnlichen und allgemein gebrauchlichen Elisionen

sind auch in der Schrift wiederzugeben, doch braucht man
nicht so weit zu gehen, daB man auch die individuell oft vor-

kommende Unart des Verschluckens ganzer Silben mit auf-

nimmt. Den gewohnlichen Apostroph for die Bezeichnung der

Elision anzuwenden, halte ich fur unpraktisch, da zu leicht Ver-

wechselungen entstehen mit dem Striche, der die Palatalisierung

bezeichnet (K, 1', t' u. s. w.). Man wendet schon besser den

Binde-Strich an, aber am praktischsten, weil am einfachsten

und fur das Auge des Lesers wohlthuend, — die zahlreichen

Striche zur Andeutung der Elision wirken storend — ist die

von mir im vorliegenden Werke befolgte Methode, Worter, die
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besonders im engen Zusammenhange ausgesprochen werden

(Proklitika, Enklitika), wobei auch meist eine Elision stattfindet,

auch durch den naher aneinander geruckten Druck als zusammen-

gehorig zu kennzeichnen. Allerdings miissen im Manuskripte

die Stellen durch ein besonderes Zeichen dem Setzer ersichtlich

gemacht werden.

Ob man gewisse proklitische Worter, die je nach ihrer

Stellung mit stimmhaftem oder stimmlosem Laute gesprochen

werden, auch dementsprechend schreiben soil, hangt ron den

Umstanden ab. Jedenfalls darf man, wenn sich eine bestimmte

Kegel aufstellen laBt, zur Erleichterung des Verstandnisses

weniger geiibter Leser, eine Schreibweise anwenden. Ich habe

es vorgezogen, dem rein phonetischen Prinzipe treu zu bleiben,

also skunt§, Sporkulu, aber zying, z da, zyinlu zu schreiben.

Beim Niederschreiben suche man dem Erzahler zu folgen,

ohne ihn durch Fragen zu unterbrechen, selbst wenn man nicht

alles richtig verstanden hat. Ich habe haufig gefunden, daB

der Erzahler, der ja sieht, wie man niederschreibt, erst dann

weiter fahrt, wenn die Hand ruht. Kurze Pausen sind ihm

willkommen, um sich zu sammeln. Darauf lese man das Ge-

schriebene dem Erzahler vor. Wenn er selbst stilistische oder

grammatikalische Veranderungen zu machen hat, so diirfen sie

vorgenommen werden. Dabei richte man seine besondere Auf-

merksamkeit auf die Aussprache, bringe seine Haken, Lange-

und Kiirzezeichen, Accente u. s. w. an. Spater ist eine Nach-

prufung mit einer zweiten Person und, wenn der Dialekt weniger

bekannt ist, mit einer dritten Person notwendig. Erst dann

darf man es wagen diesen Text den Sprachforschern anzubieten,

wenn er auch wohl kaum je vollstandig fehlerlos sein wird.

Unter jedes Lied ist der Name des Erzahlers, sowie der

Ort der Herkunft zu setzen. Manchmal kann es auch fur die

Kritik des Textes von Wichtigkeit sein, zu wissen, welches

Alter der Erzahler hat, und ob er mehrsprachig ist.

Fasse ich kurz zusammen, was der II. Punkt, der sich

mit der Frage der Niederschrift beschaftigt, enthalt, so ergeben

sich die Forderungen:

Digitized byVjOOQIC



— 379 —

Der Sammler muB mit der allgemeinen Phonetik

und ihren methodischen Hilfsmitteln vertraut sein;

er muB ein wohlgeiibtes Gehor und eine gewandte

Zunge besitzen und mit Hilfe eines leicht zu hand-

habenden und leicht und unzweideutig lesbaren Alpha-

betes den Stoff in rein phonetischer Weise zu Papier

bringen.

m. Wie kann man die Leute mitteilsam machen?

Es ist gar nicht so einfach wie es scheint, den imVolke

schlummernden Schatz an Volkslitteratur zu heben, und viele

Leute haben durchaus kein Geschick dazu. Da, wo es gewerbs-

mafiige Sanger oder Erzahler giebt, kann man sich in der

Hauptsache an diese halten. Bei den Rumanen sind es die

Zigeuner, von denen einzelne oft einen unglaublichen Vorrat

von Liedern inne haben. Ebenso giebt es bei den slavischen

Volkern Personen, die oft mehr als 1000 Verse zahlende Epen

auswendig konnen. Auch in Italien, Frankreich und Spanien

findet man umherziehende Sanger, die sehr von Nutzen sein

konnen. Da aber, wo das nicht der Fall ist, muB man schon

geeignete Personen suchen. Man hat zu kampfen mit der

Schuchternheit namentlich des schonen Geschlechts, mit dem

MiBtrauen oder dem Unverstande der Manner. Mir ist es

vorgekommen, als ich mich einst mit Hirten unterhielt, daB

andere hinzukamen, die jene aufforderten mir nichts zu sagen,

weil ich mit ihren Liedern viel Geld verdienen wiirde, „was

brauchen wir uns dazu herzugeben". Oder ein anderes Mai

bei Leuten aus dem Stamme der Farserioten, die ihre Madchen

vom 11. oder 12. Jahre ab verborgen halten und auch ihre

Frauen sehr eifersiichtig bewachen, passierte es mir, als ich

einst eine Gruppe von Frauen getroffen hatte und mich mit

ihnen unterhielt, daB ein Mann hinzukam, mich am Arme
packte und rief: „Wenn du etwas willst, komme zu uns Mannern,

was hast du mit den Weibern zu reden."

Sitten und Gebrauchen muB man iiberall Rechnung tragen,

sonst ist es um den Erfolg des Sammlers geschehen. Es ist
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schwer, allgemeine Regeln aufzustellen, denn iiberall herrschen

verschiedene Verhaltnisse, ein praktischer Blick und das Takt-

gefuhl des Sammlers miissen das meiste thun. Dennoch Avill

ich versuchen, einige allgemein giltige Regeln aufzustellen.

Vor allem, gieb selbst, damit auch dir gegeben

werde. Freigebigkeit gewinnt schnell die Herzen aller und

fordert zu Gegenleistung heraus. Es braucht nun nicht gerade

klingende Munze zu sein, das diirfte oft seinen Zweck verfehlen.

Man muB natiirlich sehen, mit wem man es zu thun hat. Ein

PackchenTabak oderCigarren sind fur deneinen, geistige

Getranke fur den andern die Mittel, ihn redselig zu machen.

Die Mutter kann man am schnellsten gewinnen, wenn man sich

mit ihren Kindern beschaftigt, sie lobt und beschenkt. In

katholischen Gegenden ist es vorteilhaft, immer mit Gold reich-

verzierte Heiligenbilder oder dergl. bei sich zu fiihren, auf die

Kinder und Frauen sehr versessen sind. Ringe mit bunten

Steinen, Messerchen, Spiegel u. dergl., die ja bei uns zu Spott-

preisen zu haben sind, haben mir gute Dienste geleistet. Knaben

sind am meisten empfanglich fur kleine Geldgeschenke, junge

Burschen aber wurde man, wenigstens in der Tiirkei, eher

dadurch beleidigen, die muB man beim Ehrgeiz packen.

Als zweite Regel gelte, daB man jeden vornehmen, zuriick-

haltenden oder gar gelehrten Ton beiseite lasse. Man stelle

sich ganz auf den Standpunkt des Volkes. Man zeige Teil-

nahme fur seine Leiden, hore in Geduld die Erzahlungen und

Klagen mit an. Man nehme ohne Umstande ihre Einladungen

an und mache ihre Gebrauche mit. Man suche in jeder Weise

ihrVertrauen zu gewinnen. Man hiite sich von Landesgebrauchen

verachtlich zu reden, Aberglauben zu verspotten oder gar ihren

politischen Meinungen entgegen zu treten. Gerade in der Tiirkei

herrschen in dieser Beziehung die unerquicklichsten Verhalt-

nisse, mit denen man leicht in Kollision gerat. Man sei alien

Parteien gegeniiber gleich freundlich, besuche die Fiihrer der

Parteien ohne Unterschied, nur so kann man es moglicher-

weise vermeiden den Behorden denunziert zu werden. Doch ist

der Fanatismus der Parteien so groB, daB man unbedingt mit
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oberbehordlichen Empfehlungsschreiben ausgeriistet sein muB,

sonst ist ein Reisen in der Turkei iiberhaupt nicht moglich.

Eine dritte Regel ist, daB man sich der Volkssprache

bediene. Wenn es moglich ist, laBt man die Ortssprache durch-

scheinen, sei es in der Nuancierung der Aussprache, sei es,

daB man Lokalausdriicke hineinbringt, das verursacht allemal

groBe Freude bei den Zuhorern. Sehr miBlich ist es, wenn

man sich zur Verstandigung gar einer fremden Sprache bedienen

muB. MiBverstandnisse sind dann fast unvermeidlich. Daher

bemuhe man sich, so bald als moglich sich die betreffende

Sprache anzueignen. Wenn man auch VerstoBe gegen die

Grammatik begeht, das hat wenig zu sagen. Ich erinnere mich,

mit welchem Vergniigen mir die Tschiribiri in Istrien oder die

Megleniten in Makedonien zuhorten, wenn ich mich mit ihnen

in ihrer so unbekannten und von den Umwohnern verachteten

Sprache unterhielt. Dann werden die Leute zutraulich. Selbst

zur Erklarung der Bedeutung eines Wortes ist es besser, sich

dasselbe in mehreren Satzen sagen zu lassen, als sich mit der

ftbersetzung in einer fremden Sprache zu begniigen. Wenn
es sich freilich um ein Konkretum handelt, ist selbstverstandlich

die t)bersetzung ausreichend.

Noch eine vierte Regel mochte ich empfehlen: man nahere

sich nur auf Umwegen dem eigentlichen Zwecke. Man muB
mit List verfahren, um die Leute mitteilsam zu machen. Auf
direkte Frage nach Liedern, Miirchen u. dergl. wird man in

den meisten Fallen zur Antwort erhalten: ich weiB keine. Als

ich auf meiner ersten Reise zu den Olympo-Walachen bei den

jungen Burschen nach Liedern fragte, wiesen diese mich an die

alten Frauen. „Wir wissen keine mehr," sagten diese, „da

muBt du zu den Jungverheirateten gehen". „Ja," sagten diese,

„die jungen Burschen, die freien wollen, wissen Lieder". So

kam ich von den dzonl'i zu den moasile, von da zu den

nevgastile, bis ich wieder gliicklich bei den dzonl'i angelangt

war. Mit Miihe brachte ich in vier Wochen 18 Lieder zu-

sammen, freUich kannte ich damals auch die Sprache nur sehr

unvollkommen und war auf das Griechische zur Verstandigung
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angewiesen. Um nun zu zeigen, wie ich es auf meiner letzten

Reise in einem bestimmten Falle gemacht habe, um schnell

das Gewiinschte zu sammeln, will ich einen Tag in Perivoli

auf dem Nord-Pindus schildern.

Dort kam ich gerade an, als die Leute im Begriffe waren

das Dorf zu verlassen, um sich in die Ebene zu begeben. Ich

muBte also eilen, wenn ich iiberhaupt noch etwas ausrichten

wollte. Es war etwa 10 Uhr morgens, als ich von dem nahen

Av^ela ankam. Ich stieg beim Pfarrer, der zugleich Lehrer

an der rumanischen Schule ist, ab. Meine erste Sorge war,

mit seiner und seiner Frau Hilfe eine Liste von Wortern auszu-

fullen, worin ich die hauptsachlichsten Eigenheiten des dortigen

Dialektes erkennen konnte. AuBerdem lieB ich mir die Unter-

schiede in der Aussprache und im Wortschatz zwischen dort

und den benachbarten aromunischen Dorfern sagen, woriiber

die Leute meist recht gut Bescheid wissen. Dann machte

ich eine Aufhahme von dem Dorfe und darauf Besuche bei

einer ganzen Anzahl von Familien, namentlich da, wo junge

Burschen waren.

Wir sprachen iiber alles Mogliche, iiber das Klima, iiber

die Beschaftigung, wo sie den Winter verbringen, iiber ihre

Leiden und Freuden, iiber das Verhaltnis zu den Tiirken und

Griechen, iiber Aberglaube, iiber die Geschichte des Dorfes,

kurz eine ganze Fiille von interessantem Material sammelte ich

in kurzer Zeit, aber von Volkslitteratur war nicht die Rede.

Wohl aber richtete ich meine besondere Aufmerksamkeit auf

die Eigenheiten der dortigen Aussprache. Meinem Diener hatte

ich den Auftrag gegeben, die jungen Burschen einzuladen, den

Abend zu mir zu kommen. Nach dem Abendessen stellten sie

sich ein. Fur Wein und Tabak war gesorgt. Bald war ein

Gesprach im Gange und ich erzahlte auch, daB ich in Av^ela

einen gewissen Toli Mana getroffen habe, der mir ein Ratsel

gesagt habe, das ich ihnen mitteilte (s. Nr. 17 p. 272). Es

war etwas derb, so daB ein Gelachter entstand, aber auch alle

Schiichternheit war verschwunden. Im Nu hatte ich einzelne

mir unbekannte Ratsel notiert. Der Wein hatte seine Wirkung
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gethan, und ich schlug vor etwas zu singen. Man lieB sich

nicht notigen. Ich gab acht, wer der Ftihrer im Gesange war,

und als das Lied zu Ende war, forderte ich diesen auf, mir

die Worte noch einmal zu- wiederholen, da es mir so gut ge-

fallen habe, daB ich es aufschreiben wolle. Er war natiirlich

bereit dazu; auch andere halfen mit. Dann fugte ich ganz

beilaufig hinzu, da8 ich mir eine Sammlung solcher Lieder

angelegt hatte, die im Frankenlande gedruckt werden sollte.

Dort werde man aber auch neugierig sein, wo und von wem
ich das Lied gehort habe, deshalb musse er mir auch seinen

Namen sagen, der komme dann darunter. Mit strahlenden

Augen und einer iiber die Ehre fast verlegenen Stimme teilte

er mir das Gewiinschte mit. Und die andern? Sie brannten

vor Ungeduld mir auch ihre Lieder und Namen zu sagen. In

kurzer Zeit hatte ich acht Lieder aufgeschrieben. Zwar waren

mir die meisten schon bekannt, es war mir aber doch inter-

essant, die Varianten kennen zu lernen, die oft die Erklarung

enthalten fur anderwarts verstummelt iiberlieferte Lieder. Am
anderen Morgen ging ich die niedergeschriebenen Lieder noch

einmal mit dem Lehrer durch und konnte darauf meine Reise

fortsetzen, versehen mit einer erklecklichen Ausbeute, trotzdem

der Aufenthalt noch nicht 24 Stunden gedauert hatte. Auch

die letzten Bewohner verlieBen an demselben Tage das Dorf.

In dieser Weise betrieben, macht das Sammeln Vergniigen

und man kann sicher sein Ausbeute zu machen. DerVerkehr

mit demVolke, besonders mit den Gebirgs- und Hirtenstammen,

die von der Kultur noch wenig beriihrt sind, ist auBerordentlich

interessant und befriedigend. Ich mochte jedem Sprachforscher

wiinschen, daB es ihm einmal vergonnt sei, die Studierstube zu

verlassen, und daB er an der frischen und ewig sprudelnden

Quelle der Volkssprache und Volkslitteratur seine Ansichten

iiber Sprachleben zu klaren, sein Wissen und seine Wissen-

schaft zu bereichern vermoge.
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